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Am Tor von Asien
Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit

„Nord und West und Sud zersplittern,

Throne bersten, Reiche ziitern;

Fl&chte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosien !"

GOETHE, WESTOSTLICHER DIWAN
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VORWORT
Habent sua fata libelli . . .

Die ersten Denkmale, von denen dieses Buch handelt, sah ich zum erstenmale im September 1005,
aufeiner Reise, die an Sarpul vorbei zum Paitaq-Passe, den Zagrostoren, und weiter zu mancherlei

Abenfeuern ins Pusht i Kuh fiihrte. Auf der Suche nach dem Denkmal von Paikuli, dem Turm,
dessen Pehlewi-Inschriften die Griindungsgeschichte des Sasanidenreichs erzahlen, streifte ich

diese Landschaft im Juni 1911 zum zweitenmale. Nach Beendigung der zweiten Campagne von
Samarra, im Hochsommer 1913, unternahm ich, von meinem zweiten Besuch in Paikuli kommend,
im AnschluB an die Aufnahme jenes Denkmals auch die griindliche Aufnahme der Denkmale an
der grofien Heerstrafie, dem Tor von Asien. Zuletzt des Taq i bustan, der mittelpersischen Kun^t
letzten und hdchsten Werkes, mit dem diese zugleich mit dem Reich und der ganzen Welt des
Ahertums untergeht. Wie immer ergaben sich wahrend der Bearbeitung dieser Rohstoffe daheim
manche Wiinsche nach Nachtragen und Erganzungen. Urn die Jahreswende 191(5/17 hatte ich

Gelegenheit sie auszufiihren, als ich von Bana nach Kirmanshahan reiste./l/

Diese Arbeiten stehen inhahlich in engster Verbindung mit den Ausgrabungen von Samarra.

Verlangte man dort Aufschlusse iiber die fruhe Kunst des Islam, so mufite man zugleich die

Antwort suchen auf die Frage, die heute im Mittelpunkte der ganzen Forschung iiber die Kunst
des Islam steht: „Was bedeutet Iran fur die islamische Kunst?" Dazu aber mufi man die mittel-

persischen Denkmale vor allem erst einmal richtig kennen. Aus diesen Gedanken heraus uhd
in Fortfiihrung fruher begonnener und geliebter Forschungen, sind die in diesem Buch vor-

gelegten Aufnahmen und Studien entstanden.

Es ist ein anderes, in fremden Landern zu forschen, als daraus ein Buch zu machen. Besonders
in unserer traurigen Gegenwart.
Im Winter 1912/13 hatte ich in Samarra den Besuch des Grafen Aymar de Liedekerke-Beaufort,

der von der unter Charles Fosseys Leitung stehenden Mission de Hamadan herkam. Moge er

noch leben! Im Hochsommer 1913 konnte ich den Besuch in Hamadan erwidern. An die Unter-
haltung iiber die Ergebnisse der Mission und meiner eigenen Untersuchungen schlofi sich, als

die Mission nach einer Schiirfung in Sarpul wahrend des Winters 1913/14 wieder nach Frank-

reich zuriickgekehrt war, ein Briefwechsel iiber die Frage der gemeinsamen Veroffentlichung

der Arbeiten der Mission und meiner. Dabei schrieb mir Fossey, er bendtige zu diesem Zweck
der Vorlage meines Materiales, und so sandte ich etwa im Mai 1914 alle meine in Betracht

kommenden Arbeiten nach Paris. Es erfolgte darauf die Zusage, und nur noch die amtliche Ge-
nehmigung des Ministers, die aber nur eine Foifthsache sein sollte, stand aus. Der weitere Brief-

wechsel beschaftigte sich schon mit Zeitpunkt und Art der Ausfuhrung. Das war im Juni-

Juli 1914.

Da kam der Krieg und ging voriiber.

Seit anderthalb Jahren besteht die Mdglichkeit des schriftlichen Verkehrs wieder, doch ich habe

nichts gehort und meine Aufnahmen nicht zuruckerhalten. Die Absicht, sie von mir in der Ver-
dffentlichung der Mission von Hamadan herausgeben zu lassen, kann nicht mehr bestehen; denn
diese Mitteilung zu unterlassen gabe es keinen Grund.
So freueich mich, dafi die Verleger dieses Werkes, mit denen mich nun schon langjahrige, freynd-

schaftliche Beziehungen verbinden, sich entschlossen haben, eben diese Dinge als Buch heraus-

zubringen, und das in einer Gestalt, die der Schdnheit und Bedeutung des Stoffes gerecht wird.

Dafi das Werk zu Ende gefuhrt werden konnte, trotz der gewifi nicht leichten und unbedeutenden
Hindernisse, die sich hauften, dafiir danke ich den Verlegern herzlich.

Alle verdffentlichten Aufnahmen habe ich selbst gemacht. Ausgenommen sind folgende Ab-
bildungen: Aus der Snnmlung des in Yemen ermordeten Herman Burchardt sind entliehen die

Tafeln XXI unt., XXIII, XXVII und XLIL Friedrich Sarre gehoren Tafel XVII, XXII Mitte,

XLIII rechts und LIV links. Tafel XXV stammt von der Vorexpedition Freiherrn Max v.Oppen-
heims nach Tell Halaf. Auf den bunten Tafeln LVIII bis LXI befinden sich 4 Nachbildungen

der nach Sarres Abklatschen fur Julius Lessing im Kunstgewerbemuseum angefertigten Kohle-
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zeichnungen der Stoffe des Taq i bustan, und 5 Wiedergaben von Seidenstoffen nach dem
Material der Gewebesammlung, darunter der unveroffentlichte Eberstoff Tafel LX. Ferner bringen

sie 2 Wandmalereien aus Toyoq Mazar nach den Aquarellen Albert Grunwedels und eine aus

Ming Oi bei Oyzyl nach dem Urbild in der Abteilung Albert von Lecoqs im Vfllkerkunde-

museum. /2/ Auch die Silberne Statuette des Meders aus der Vorderasiatischen Abteilung der

Museen zu Berlin, Tafel XVI, wird hier zum erstenmale bekannt gemacht. Haul Edhem Bey,

„zuletzt, doch nicht der letzte meinem Herzen", hat in nie versagender Hilfsbereitschaft mir die

Veroffentlichung der Denkmale von Erghili und der Nike von Byzanz, Tfl. XII, XIII, XIV r.

und XXXVII gestattet. Allen, deren Giite und Freundschaft ich diese Bereicherungen schulde,

sei hiermit aufrichtig gedankt.

So moge dieses Buch hinausgehen, ohne Zeichen seiner Geburtsnote an sich zu tragen! Und
eine Widmung mu8 ich ihm auf den Weg geben, tiber die vielleicht die Leser in fernen Zeiten

und Landern einmal nachdenklich werden mogen. „Du, der du spater dieses Buch sehen wirst,

das ich geschrieben habe, und diese Bilder . . . glaube, was von mir gesagt worden ist! Wenn
du diese Worte nicht verbirgst, sondern den Menschen verkiindest, mdge Ahuramazda dein

Freund, moge deine Familie zahlreich sein, mftgest du lange leben!"

Nach der Riickkehr von meiner ersten Reise in Iran 1906 machte Eduard Meyer mich mit

Friedrich Sarre bekannt und vermittelte die gemeinsame Arbeit der 1910 erschienenen Iranischen

Felsreliefs. /3/ Was Sarre fur die Erforschung der Denkmale Persiens getan hat, brauche ich

nicht erst bekanntzumachen. Es war gewifilich nicht die persische Regierung, die ihm auf

15 Jahre das Betreten persischen Bodens untersagte. Ob sein Name oder der Name derer, die

dies Verbot veranlafiten, noch in spaten Zeiten mit Persien zusammen genannt werden wird,

das wird die Zukunft zeigen. Auch die Aufnahme des Taq i bustan, des Hauptgegenstandes

dieses Buches, hat Sarre begonnen. Was er angefangen hat, habe ich fortgefiihrt. Seit vielen

Jahren, in gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit, auf gemeinsamen Reisen und bei Grabungen,
sind unsere Beziehungen immer engere geworden. So lag es nahe, den Namen Sarre auch mit

diesem Buche zu verkniipfen.

Vielleicht ist es auch von mir ein AbschiedsgruB an das schone Land und seine grofie Ver-
gangenheit. Mdchten ihn meine persischen Freunde vernehmen ! So suche ich einen Ausdruck
fur die Gefuhle des Gliickes des Entdeckens, des Erlebens der Schonheit und der unendlichen

Wehmut, die mich bewegen und finde ihn im Namen, den dieses Buch an seiner Stirne trigt:

Frau Maria Sarre, geborene Humann, Shlrln i zaman.

Unter ihrem Namen soil dies Buch hinausgehen. Mag man uns alien korperlichen Besitz an

diesen Dingen stehlen, mag man unsere Reisen und Forschungen verbieten oder verhindern

:

wir werden uns diese Lander geistig jeden Tag neu erobern! Das wird uns niemand in der

Welt wehren. Und wenn einmal der „erwiinschte Tag und die ersehnte Stunde* kommt, wo
dies unser ganzes heutiges Geschlecht in Grabern modert, mit seinem wiisten Hader, seiner

eklen Hab^ier und seinem blinden Hafi, — dann werden uns unsere Werke nachfolgen. Sie

werden fur uns zeugen. Das wird das Gericht sein. Und sonst nichts und niemand.

LINDERHOF, IM JULI 1920.
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EINLEITUNG
Wenn man von Verona her nach Trient kommt und weiter dem Brenner entgegen nach Bozen

und Brixen wandert, so offnen sich einem die Alpen wie in einem groBen Tor. Es ist das Tor

Deutschlands und es sind zwolfhundertJahre deutscher Geschichte, die diese Berge und Burgen

erzahlen, auch wenn die Menschen schweigen.

Wenn man von Baghdad her nach Osten wandert, gelangt man am vierten Tage nach Khaniqin,

der alten tiirkischen Grenzstadt mit ihrer hohen Briicke iiber den Alwan-FluB, und am nachsten

Tage nach Qasr i ShTrTn, dem persischen Grenzstadtchen, dessen Name, SchloB der ShTrTn,

noch heute vom Gliick seiner Erbauer, des Konigs Khosro Parwez und seiner vergotterten

Konigin ShTrTn, des „Frauenjuweles ihrer Zeit", erzahlt. Und gerade wie in Bozen das Tor der

Alpen, offnet sich hier dem Wanderer das Tor von Iran, das Tor von Asien iiberhaupt.

Wir stehen mitten auf der grofien und einzigen naturlichen StraBe, die seit der Morgendamme-

rung der Geschichte vom Mittelmeer iiber dip babylonischen Ebenen nach dem Hochland von

Iran und weiter iiber den Pamir und Tibet, dps Dach der Welt, oder durch Ost-Turkistan nach

dem fernen China fiihrte. Berichtet schon die BrennerstraBe von einer alten, ruhmvollen und

herzbeklemmenden Geschichte, so kiindet dieses Tor von Asien fast die Geschichte der alten

Menschheit: FiinfJahrtausende ist diese Straffe alt. FiinfJahrtausende haben ihre Schrift in diese

FelswSnde geschrieben. Und wahrend wir die Felsdenkmale am Tore von Asien betrachten, er-

stehen die fiinfJahrtausende wieder zum Leben. Es ist, als haben ihre Schopfer das leidenschaft-

lich erstrebte Ziel erreicht: die VergSnglichkeit alles Irdischen zu uberwinden, den Tod zu be-

siegen und ihren Namen uijd ihren Ruhm in alle Ewigkeit zu verkunden, durch Denkmale

dauernder denn Erz.

Sie ist keine KunststraBe, sondern eine naturliche, die StraBe von Baghdad nach Hamadan. Sanft

und unmerklich steigt sie ausden gllihenden Ebenen des 'Iraq in die kiihleren GebirgstSler empor.

Reiches Wasser stromt einem entgegen und in den Garten, die in Streifen die Wasserlaufe be-

gleiten, wird die Palme seltener, Pappel, Platane und Zypresse, die Baume Irans, treten auf.

Wo der Weg Hiigel iiberschreitet oder in die wie Mondgebirge kahlen Berge eintritt, da hat der

Huf geduldiger Saumtiere tiefe Rillen in den Felsboden gefurcht. Wie Wasser hat er den Stein

gehohlt. Denn wie ein ununterbrochener Regen, tagaus, tagein, Jahr umjahr, ergieBen sich Mensch

und Tier iiber diese StraBe. Kamele, Maultiere und Pferde schleppen auf wunden Riicken in

machtigen Ballen die Erzeugnisse der Arbeit des Abendlandes, sie zu alien Volkern Asiens

bringend, und kehren zuriick, beladen mit den Schatzen des Ostens. Im Friihjahr und im Herbst

drangen sich daneben die kurdischen Stamme, die mit Frauen und Kindern, GroB- und Klein-

vieh, Zelten und aller Habe das Garmslr, die warmen Wintersitze, mit dem Yaila, den hohen

Almen der Sommerweiden vertauschen.

Mehr als diese aber sind die ungezahlten Scharen von Pilgern, die aus alien Teilen der ostlichen

muslimischen Welt kommen, um die unablosbare Pflicht aller Glaubigen, die Wallfahrt zu den

heiligen Statten zu erfiillen. Die rechtglaubigen Sunniten Ziehen iiber Baghdad nach Medina und
1 HERZFELD, Asien
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Mekka. Die Schiiten Irans tun das selten. Ihr Ziel sind die heiligen Graber der Nachkommen

des Propheten, der Imame, in Nadjaf und Karbala, in Kazim bei Baghdad, und in Samarra, wo

die goldenen Dome weithin iiber die Wiisten leuchten. Nicht nur, da8 jeder Fromme seine An-

dacht an diesen Statten des' Martyrertums verrichten will: der letzte Wunsch ist es, auch in

dieser geheiligten Erde bestattet zu sein. Und so vollzieht sich neben der Wallfahrt der Leben-

den die Wallfahrt der Toten: und unabsehbar dehnen sich, von Jahr zu Jahr wachsend, die

Friedhofe um diese Heiligengraber in die Ebenen.

Nur manchmal stockt der gleichmaBige Strom der Menschen : wenn die Gewitter des Krieges

sich von Ost oder West iiber das friedliche Land entladen. Ob es die Gut! oder Kassu sind,

die sich in Urzeiten iiber die reichen Ebenen Babyloniens ergieBen oder ob starke Herrscher

des Tieflandes sie in ihre Gebirge zuriickwerfen, ob die Meder kommen Ninive zu zerstoren,

oder die Perser Babylon zu erobern, ob umgekehrt Alexander der GroBe, Seleukos und Antio-

chos ihre makedonischen Phalangen ans Ende der Welt fiihren, ob die Parther oder andre saki-

sche Reitervolker gegen Seleukeia, die volksreichste Stadt der hellenistischen Welt traben, ob

es die Muslime sind, die trunken von der Beute von Ktesiphon in die ihnen unbekannte Welt

des Ostens stiirmen, ob sich die Flut wieder zuriickwalzt, und die schwarzgekleideten Scharen

der Aliden und Abbasiden aus Khorasan gegen das hoffartige Damaskus Ziehen, ob die Sel-

djuken Toghruls, ob Djingiz Khans und Timur Lengs Mongolen oder andere Turkvolker ihre

wilden Horden aus diesem Tor ausspeien, ob sie mit Schwert und Speer, mit Lanze und Bogen,

zu Pferd, zu Kamel, zu FuB kommen oder ob es Russen sind mit Maschinengewehren, Eng-

ender in Automobilen und in Flugzeugen : es ist dieselbe Gier nach fremdem Hab und Gut,

derselbe Kampf um dieses groBe Tor, das Tor von Asien, dessen Besitz Reichtum und Herr-

schaft verspricht.

Fiinf Jahrtausende sind Menschen in Krieg und Frieden die StraBe gezogen, ob es von Babilu

nach Hagmatana hieB, oder „a Babylone mollissimo transitu in Bactros* y oder von Baghdad

nach Hamadan, - die Erde kennt keine StraBe einer so alten Geschichte. In fiinfJahrtausenden

haben Menschen ihr Gliick und ihren Ruhm in diese Felsen gemeiBelt, in Wort und Schrift,

und in der iiber die Grenzen von Sprache und Schrift hinaus uberall und ewig verstandlichen

Sprache der bildenden Kunst. Aus dunkeln Tiefen magischer Vorstellungen geboren und empor-

gehoben in lichte Hohen der Kunst, verkiinden diese Denkmale nicht nur Heldentaten und

eiteln Ruhm, sondern sie enthiillen dem forschenden Auge geistige Giiter, die diese Menschen

erwarben, und die Wege, auf denen sie diese Giiter zu fernen Volkern und Landern verbreite-

ten. So ergieBt sich durch das Tor von Asien neben Heeren und friedfertigen Karawanen, neben

der Wallfahrt der Lebendigen und der Toten, ein dauernder Strom von Gedanken, fernste

Lander verbindend und fernste Lander befruchtend.

Und so wird das Ganze zum groBen Symbol: zum Gleichnis und Bekenntnis.
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DIE FELSBILDNISSE DER LULLUKONIGE
Eine Tagereise ostlich Qasr i ShTrTn liegt die kleine Ortschaft Sarpul, der „Bruckenkopfa , mit

einem alten Obergang iiber den hier aus einem wilden Felsentor hervorbrechenden Alwan-FluB.

Tafel I. Noch an der Schwelle der Neuzeit heiBt der Ort Hulwan, das ist das uralte Alwan,

wie Hauptort und Name eines selbstSndigen Reiches um 2000 v. Chr. erscheinen. Wahrend

die Schutthiigel unter der modernen Ortschaft die Reste dieser alten Ansiedlung bergen miissen,

tragt das Felsentor die Zeugnisse seiner Geschichte in Gestalt von vier Felsdenkmalen. /4/

Das erste Denkmal, Tafel II und Abb. 1, welches hier zum ersten Male in photographischer

Wiedergabe verSffentlicht wird, liegt auf dem linken FluBufer, auf einer senkrechten Wand,

hoch iiber der Ebene. Es tragt eine entzifferte Inschrift:

„ Annubanini der machtige K6nig, Konig der Lullu, sein Bild und das Bild der Gottin Innina

hat er auf dem Berge Batir anbringen lassen
a

. Weiter ein Fluch den Zerstorern des Bildes oder

der Inschrift.

Bisher ist uns dieser Konig Annubanini geschichtlich nicht bekannt. Aber es kann kein Zweifel

sein, daB das Relief, Abb. /, in die Bliitezeit der sumerischen Kunst unter Naram-Sln von

Agade gehort, daB wir uns also im Beginn des dritten Jahrtausends befinden. Die beriihmte

Stele des Naram-Sln, in Susa gefunden und im Louvre aufbewahrt, das reifste Werk der sume-

risch-babylonischen Kunst, zeigt gerade des groBen Eroberers Triumph iiber das Volk der Lullu

in ihren Bergen. /5/

Unser Denkmal stellt Annubanini dar, wie er den FuB auf den groBten seiner besiegten Feinde

setzt, der die Rechte flehend erhebt. Vor ihm schwebt seine Gottin Innina, die ihm zwei andere

Feinde gefesselt heranfiihrt. Ein unterer Streifen enthalt nochmals sechs Unterworfene, rechts

davon die Inschrift.

Der kunstlerische Gedanke des Bildes ist unmiBverstandlich : wie meist wenn geschichtliche

Vorgange nicht einfach in epischer oder dramatischer Weise dargestellt, sondern in eine sym-

bolische Handlung zusammengefaBt sind. Das ist hier ja schon durch das Auftreten der Gottin

offenbar, und mandarfdaher auch annehmen, daB der.Vorgang gar nicht ein einzelner war,

sondern daB die neun unterworfenen Feinde etwa neun siegreiche Feldziige des Konigs be-

deuten. Alles ist in dieser alten Zeit Bedeutung, Sinnbild. Und daher ist auch die Vermutung

erlaubt, daB auch dieses Bild magischen Sinn hat, daB es den Triumph des Konigs nicht nur

verherrlichen, verewigen, sondern vielleicht erst erzwingen will.

Einige Einzelheiten erfordern eine Erlauterung: der Konig tragt auf dem Haupt die Kappe der

Sumerer; um die Hiiften hat er ein Tuch von flockiger Wolle, gehalten durch einen verzierten

Giirtel; an den FiiBen schone Sandalen, um den Hals eine Perlenkette, an den Handgelenken

Armbander; Ohrringe scheinen zu fehlen. Die Waffen sind: in der Rechten Bogen und Pfeil,

an der Hand selbst den Fingerschutz, in der Linken das Wurfholz, im Giirtel zwei Dolche.

In Tracht und Bewaffnung mischt sich hier Sumerisches und Babylonisches, ohne daB etwas

Einheimisches zu unterscheiden ware.
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Abb. 1. Felsdenkmal des Annubanini bei Sarpul

Die Feinde sind, der Bedeutsamkeit gemaB, alle nackt ausgezogen. Ihre Korperhaltung driickt

das Gefuhl des Vernichtetseins aus. Nur der Anfuhrer der unteren Reihe tragt wenigstens eine

Kopfbedeckung, die entweder als Federschmuck, oder als geriefelte Miitze, wie sie sehr viel

spater die Meder tragen, gedeutet werden kann.

Die Gottin ist mit einem langen Schal bekleidet, der in vielen Windungen um den ganzen Korper

gewickelt ist: das ist sumerische Gottertracht. An den FuBen hat auch sie Sandalen, an Hals

und Handgelenken sehr reichen Schmuck. Ihr Haar ist, wie bei den Gottinnen und Frauen von

Sumer und Akkad, in einen Knoten aufgebunden. Darauf tragt sie die Gotterkrone, eine hohe

Miitze mit drei Paaren von Stierhornern. Ein weiteres Abzeichen ihrer Gottlichkeit sind die

Gegenstande, die hinter ihren Schultern hervorwachsend erscheinen: da ahnliche Formen bei

Gottinnen der Pflanzenwelt vorkommen, konnte man sie wohl fur Granatapfel halten; bei einer

kriegerischen Gottin konnte auch die Vorstellung von Keulen mit kugelrundem Knauf vorliegen.

Mit der Rechten reicht die Gottin dem Konig den Ring, uraltes und ewiges Sinnbild der Herr-
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schaft. Und oben im Felde schwebt das astrale Zeichen der Innina, die Schgibe mit dem acht-

strahligen Stern.

Der Name Annubanini kann als semitisch erklart werden und wiirde dann „Anu, der Himmels-

gott, ist mein Erzeuger" bedeuten. Indes ist es wohl moglich, da8 hier ein Name der einheimi-

schen Sprache nur dem Semitischen angeglichen ist, und daB nicht nur der Name, sondern auch

die geschichtliche Personlichkeit des Konigs identisch sind mit der Gestalt des Konigs Anbanini,

der in einer nur in Bruchstiicken erhaltenen babylonischen Marchenerzahlung als Beherrscher

von Kriegern mit Vogelleibern und Rabengesichtern auftritt. Dieses Marchen, dessen Inhalt man

nur eben erraten kann, ist sicher die Umwandlung eines ursprunglichen Gottermythos, und

der Trager des ursprunglichen Mythos diirfte der groBe Gott von Elam, Humban, sein. DaB

Mythen in jener Zeit an ganz geschichtliche Gestalten angeknupft werden, dafur ist das beste

Beispiel Sargon von Agade, Naram-Sin's Vorfahr, dessen Sage das Urbild der Moses-Sage ist.

Vielleicht laBt der Fund einer Tontafel, die den Mythos Humbaba's enthalt, unter den Tontafel-

schatzen aus Boghazkoi, bald diese Zusammenhange klarer erkennen. Mythos und Sage sind

weiter gewandert: die schon den homerischen Griechen bekannte Memnon-Sage gehort in diesen

Kreis. Auch etwas rein Geschichtliches diirfte mit dem Annubanini des Denkmals in noch nicht

ganz deutlicher Verkniipfung stehen : In assyrischer Zeit linden wir, fast 2000 Jahre nach dem

Relief, eine Herrscherfamilie in dieser Landschaft mit dem Namen Blt-Hanban, und in Dareios'

groBer Inschrift von BTstun, v^n der unten gehandelt wird, bezeichnet die babylonische Ober-

setzung die im altpersischen Text Kampanda genannte Landschaft, in der BTstun liegt und die

auch von Sarpul nicht weit ist, immer noch als Land Hambanu. Erst in islamischer Zeit scheint

jede Erinnerung an den Helden der Urzeit geschwunden zu sein. /6/

Auf der gegenuber liegenden Seite des Felsentores befinden sich zwei weitere Denkmale, das

eine nach SW, das andere nach NO blickend. Das erstere, Abb. 2 und Tafel III u. IV 1., war

bereits friiher von mir photographisch aufgenommen. Aber es war mir entgangen, das auch dies

Bild an seinem Socket eine vielzeilige, babylonische Inschrift tragi. Bei einem zweiten Besuche

baute ich mir ein leichtes Geriist, um diese Inschrift in Papiermasse abzuformen ; die Abformung

aber geriet spater beim Durchreiten eines Flusses ins Wasser und verdarb. Nur einige Zeichen

blieben lesbar, genugend um zu zeigen, das auch dies Relief der gleichen Zeit wie das des An-

nubanini angehort, wenn nicht demselben Konige.

Die Darstellung ist einfacher: Ein siegreicherKonig setzt den FuB auf seinen am Boden liegen-

den Feind, der flehend die Rechte erhebt. Der Feind scheint nackt zu sein, wahrend der Konig

den gleichen Lendenschurz und die gleichen Sandalen tragt, wie Annubanini. Ob die Kopf-

bekleidung die gleiche sei, ist nicht sicher zu erkennen. Die Waffen sind wieder Pfeil und Bogen

und Wurfholz. Im Felde schwebt rechts vom Haupt des Konigs ein Sternzeichen : die Sonnen-

scheibe mit einem vierstrahligen Stern, aus dessen Winkeln vier gewellte Strahlenbiindel aus-

gehen, und an dies Sonnenzeichen angelehnt die Mondsichel. Moglicherweise war auch links

vom Kopf des Konigs ein solches Sternzeichen.

Das dritte Denkmal, Tafel IV r., besitzt keine Inschrift; der wie beim zweiten zugerichtete Sockel

legt den Gedanken nahe, daB die Inschrift beabsichtigt war und nicht zur Ausfiihrung kam. Wie

das zweite Denkmal ist es gleichsam ein Ausschnitt, aber ein anderer, aus dem Bild des Annu-
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banini: zeigte das zweite nur des Konigs Triumph,

so ist hier nur seine Belehnung durch die Gottin

dargestellt. Die starke Verwitterung dieses Bildes,

das durch seine Himmelslage mehr als die anderen

Wind und Regen ausgesetzt ist, laBt gerade noch

mit Sicherheit erkennen, da8 die Gestalt des Ko-

nigs in Haltung, Tracht und Bewaffnung dem An-

nubanini vollig gleicht, und daB die Gottin, auch

in gleichem Gewand und mit der Hornerkrone

auf dem Haupt, ihm in gleicher Bewegung den

Ring der Herrschaft entgegenstreckt. Im Felde

schwebt das Sonnen- und Mondzeichen.

Es sind sehr ehrwiirdige Denkmale, diese drei

altesten Felsreliefs von Asien, und sie lehren man-

cherlei. Die Kunst, die uns in ihnen entgegen tritt,

ist nicht von diesem Gebirgsstamm der Lullu ge-

schaffen. Wie Schrift und Sprache, wie Gotter-

namen, Tracht und Waffen, ist auch die Kunst

von den Bewohnern der babylonischen Ebenen

Abb. 2. Felsdenkmal entlehnt. Von den Sumerern geht die fruheste

mit altbabylonischer Inschrift bei Sarpul Kultur nach dem ferneren Asien aus
>
ihre semi"

tisch-akkadischen Nachbarn tragendie sumerische

Kultur noch weiter hinaus als ihreSchopfer selbst. Und wir werden sehen wie diese ersten Denk-

maler weiterleben, wie sie die Phantasie aller Volker, die diese StraBe zogen beschaftigt haben,

und wie ihre Gedanken und ihre Gestalt in neuen, durch Jahrhunderte und Jahrtausende ge-

trennten Werken immer wieder zum Ausdruck kommen und durchklingen. /7/

DIE FELSGRABER
DER MEDISCHEN STAMMESHAUPTLINGE
An der gleichen Felsenmauer wie diese Denkmale liegt, nur einige hundert Meter siidostlich, ein

Felsengrab, Dukkan i Daud, Laden oder Schmiede Davids genannt und als Heiligtum verehrt,

Tafel V u. VI, Abb. 3. /8/

Die Gestalten des Alten Testaments haben naturgemaB erst mit dem Islam in Iran Eingang ge-

funden, dann aber auch in weitem Umfange. Konig Salomo und sein Kreis sind es vor alien,

Salomo, der groBe Zauberer, der Herr des Siegels, dem alle Damonen dienen. In seltsamer

Weise hat sich dann eine Vereinigungder altiranischen Heldensage mit diesem jiidisch islamischen

Marchenkreis vollzogen. Salomo wird dem strahlendsten Helden und Konig Irans, DjamshTd,

gleichgesetzt, und Persepolis, heut Takht i DjamshTd, d. i. Thron Djamshld's genannt, wird als

Salomos Besitz und Griindung vorgestellt. Des groBen Kyros Grab im benachbarten Pasargadae

wird als Mashhad i madar i Sulaiman, als Grab der Mutter Salomos heilig gehalten, und so darf
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Abb. 3. Felsgrab Dukkdn i Baud bei Sarpul
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man gewiB auch annehmen, daB im Dukkan i Daud die alttestamentliche Gestalt nur einer ira-

nischen, namlich dem Vater Djamshld's, dem edlen Tahmuraf, unterstellt ist, dem Tahmuraf,

dem wie die Sage erzahlt, die besiegten Dew's, die Damonen, fur ihre Befreiung die Kunst des

Schreibens enthiillt hatten.

Jedenfalls weist die Legende in eine Zeitspanne, die vor der der achaemenidischen GroBkonige

liegt, und befindet sich damit, wie es auffalliger Weise bei der iranischen Ortsiiberlieferung fast

immer der Fall ist, in vollem Einklang mit der Wahrheit.

Fast senkrecht steigen an dieser Stelle die aus marmorahnlichem Kalkstein bestehenden Schichten

der Felswand empor. Mit quellendem Holz ist die auBerste Schicht auf eine betrachtliche Strecke

bin abgesprengt und so eine wirklich senkrechte und ganzlich unzugangliche Wand hergestellt,

an der in 15 m Hohe iiber der sockelbildenden Stufe das Grab in den Fels gehauen ist. Es be-

steht aus Vorhalle und Grabkammer.

Die Vorhalle, 7 m breit, 2 m tief, hatte einst zwei Saulen, die aber unter dem Druck des darauf

lastenden Gebirges herausgesprungen sind. Nur ihre dreistufigen Basen und die am oberen

Gebalk haftenden Kapitellplatten sind geblieben. Wie ein Rahmen umgibt die Nachbildung einer

breiten, an den Seiten doppelten, oben dreifachen Bretterverschalung die Halle.

Die Tiir in der Riickwand fuhrt in die einfache Grabkammer. Sie miBt 2,40 m zu 3,50 m und

ist 3,50 m hoch. Zur Linken ist die einzige Bestattungsstelle in den FuBboden vertieft. In der

Riickwand sind drei kleine Nischen fiir Lampchen. Von einem einstigen Grabdeckel, der groBer

als die Tiir gewesen sein muBte, und also nur an Ort und Stelle aus dem anstehenden Fels hatte

gehauen sein und auch nur zerstiickelt und mit Miihe aus der Kammer hatte herausgebracht

werden konnen, findet sich keine Spur.

Eine Tagereise weiter ostlich von Blstun, am Wege von Kirmanshahan nach Kangawar, liegt

das Dorf Sahna in dichten Hainen von Obstbaumen, Tafel VIII o. In den Bergen, an deren

Hang sich diese Obstgarten hinziehen, offnet sich ein schmales Seitental, und darin liegt, gar

nicht weit vom Dorf, ein zweites Felsengrab. Sein volkstiimlicher Name ist Farhad u ShTrin,

verewigt also, wie so viele Denkmale und Ruinenstatten gerade dieser Landschaft, den Namen

der schonen Gemahlin Khosro's II. und ihres unglucklichen Liebhabers, deren Liebesroman

fast noch zu der Konigin Lebzeiten entstanden sein muB und seit der groBe Dichter NizamT ihn

in den Gyclus seiner ftinf Epen aufnahm, immer wieder Gegenstand kiinstlerischer Behandlung

und volkstiimlicher Erzahlung geworden ist.

Das Grab von Sahna ist so gut wie ganz der wissenschaftlichen Forschung entgangen. Zwar ist

sein Vorhandensein schon um 1813 von Kinneir erwahnt, und haben es 1840/1 Flandin und

Coste kurz beschrieben ; aber es ist nie, weder zeichnerisch, noch photographisch aufgenommen

worden, und ich kann es also zum ersten Male bekannt machen, Tafel VII und Abb. 4. /9/

Der Grund ist wohl die schwere Zuganglichkeit: man muB sich anseilen und die 10 m hohe

senkrechte Wand hinaufziehen lassen. Auch hier ist diese Wand kunstlich abgeschnitten und

geglattet. Das Grab besteht aus Vorhalle, erster Grabkammer, Brunnenschacht und zweiter

Grabkammer.

Die Vorhalle hatte wie der Dukkan zwei verschwundene Saulen. Die Reste ihrer Basen zeigen,

daB sie rund waren und unten einen kleinen Ablauf hatten, wie antik-klassische Saulen. Die
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Abb. 4. Felsgrab Farhdd u Shirin bei Sahna

Basen waren einfache runde Scheiben, die Kapitelle viereckige Platten. Ein Gebalk mit zwei-

streifiger Bretterverschalung ist an den drei Innenseiten der Vorhalle nachgebildet. In der An-

sichtflache aber sieht man hier nur noch rechts und links Wandpfeiler bedeutende Absetzungen

im Felsen. Die Vorhalle miBt 6 m zu 1,5 m und hat in der Mitte ihrer Riickwand die Tur zur

Kammer, iiber der das Bild einer geflugelten Sonnenscheibe angebracht ist.

Die erste Kammer besteht aus einem kleinen Raum, der beiderseits je einen loculus fur eine

Beisetzung, in der Mitte aber im FuBboden die groBe Offnung des senkrecht hinabsteigenden

Schachtes enthalt. Dieser Schacht hat einige Absatze am oberen Rande, die vielleicht mit seiner

Zudeckung zusammenhangen konnen. Es ist aber weder auf den seitlichen loculiy noch auf oder

in dem Schacht eine Spur der einstigen Zudeckung erhalten. Dabei miiBte auch diese Platte,

wenn sie aus einem Stuck bestand, und das ist bei Grabdeckeln anzunehmen und auch in den

achaemenidischen Konigsgrabern belegt, groBer als die Tur gewesen sein und hatte also nur

nach Zerstiickelung aus dem Grab entfernt werden konnen
2 HERZFELD, Aslen
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Abb. 5. Felsgrab von Fakhriqa

Der Schacht steigt 3 m hinab und offnet sich durch eine Tiir in seiner Riickwand zur unteren

Grabkammer, die die obere an GroBe iibertrifft und die hauptsachliche Grabstelle birgt. Diese

Grabstelle ist weit groBer, als es menschliche Bediirfnisse erfordern. Es ist kein Zweifel, daB

hier das Grab eines anspruchsvollen und machtigen Herrschers ist. Der Grabdeckel muBte etwa

3,5 mal 4 m gemessen haben und hatte nur aus dem Fels selbst in der Kammer gehauen sein

konnen. Es ist kein Splitter von ihm erhalten. Und wer sollte sich die Mtihe gemacht haben,

wenn er ihn etwa, um das Grab zu pliindern, zerschlagen hatte, die Bruchstucke alle durch die

schmale Tiir, den senkrechten Schacht hinauf und aus der oberen Tiir hinaus ins Freie zu

befordern ?

Es gibt noch ein drittes Felsengrab dieser Gattung. Es liegt nicht in dieser Gegend, sondern

weit nordlicher bei Fakhriqa siidlich des Urmiya-Sees. Ich gebe es hier in einer Zeichnung,

die ich nach den sehr genauen Skizzen mit MaBangaben von C. F. Lehmann-Haupt konstruiert

habe. Eine abweichende Auffassung der Kapitelle der auBeren Saulen gebe ich nach einer Auf-

nahme von Jacques de Morgan, Abb. 5. /10/

Die Hohe der geglatteten Wand betragt hier nur gut 5 m, das Grab ist also leichter zu betreten.

Es besteht aus einer Vorhalle und einer sich ganz weit offnenden hinteren Halle mit Grabstatten.
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Die Saulen derVorhalle wie

derhinteren Halle sind an die-

sem Grabe erhalten, wohl weil

die auf ihnen lastende Berg-

masse nur gering ist. Diese

Saulen sind rund. DieauBeren

habenBasen in Form von um-

gekehrten Kegelstiimpfen; die

inneren einfache Plinthen. Die

Kapitelle der auBeren Saulen

sind nach Lehmann - Haupt

Blocke, die vom Rund des

unteren Randes zum Viereck

des oberen iibergehen. Ge-

wisse Bedenken bestehen ge-

gen dieseAuffassung der sicher

stark verwitterten Formen. De

Morgan gibt diesen Blocken

Abb. 6.

BauerlichesHolzsdulen-Kapitell
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noch dazu vier Falten an den

Ecken. Wenn diese Auffas-

sung richtig ist, so ist sie aus

dem Holzsaulenbau zu erkla-

ren. Man benutzt noch heute

in diesen Gebieten Baum-

stamme als einfache Holzsau-

len. Sie werden so geschnitten

und aufgestellt, daB die An-

satze der Teilung des Stamms

in Aste oben als Kapitell die-

nen. Darauf liegt dann ein

Sattelholz, das dieBalken auf-

nimmt. i4fefc.6zeigteinsolches

MiHMAhfKHANA.voNNAODJH Beispiel aus der Moschee von

Naodih, ostlich Sulaimaniyya

am Ostabhang des Goizhe-

kiau in Kurdistan; diese mo-

derne Holzform wiirde die antike des Felsengrabes befriedigend erklaren : die Faltenform ware

eine Nachbildung der Astteilung des Stammes.

Die hinteren zwei Saulen haben nur einfache Plinthen als Kapitell. Ihnen entsprechen beider-

seits an den Seitenwanden Wandpfeiler; eine Scheidewand zwischep Vorhalle und Grabkammer

besteht nicht. Ja man kann den hinteren Abschnitt der Halle gar nicht mehr als Kammer bezeich-

nen, wiewohl er wie in Sahna zwei kleine und eine groBere Grabstatte enthalt. Diese Offenheit

eines Grabes ist etwas hochst Auffalliges. Die drei Grabstatten im FuBboden haben zwar wieder

einen schmalen Randstreifen, der etwa als Auflager der Deckplatten gedient haben konnte, aber

wiederum ist kein Oberbleisel eines Deckels erhalten, wahrend doch in den Grabern der Achae-

meniden zum Beispiel iiberall die Bruchstucke der gewaltigen, zertrummerten Grabdeckel

herumliegen.

Es gibt noch ein viertes Felsengrab unserer Gattung und dieses wieder in der gleichen Land-

schaft, nicht fern siidlich von Qasr i ShTrTn oder von Sarpul, bei Deira. Sein Name ist Utaq i

Farhad, die Kammer des Farhad. Hier wird also zum zweiten Mai eine Felsenkammer mit dem

Namen des Farhad verbunden. Der Grund ist die volkstumliche Form der Legende : Farhad

liebt ShTrTn. Um sie zu gewinnen, wird ihm aufgegeben, einen Tunnel durch ein groBesGebirgezu

bohren. Er macht sich ans Werk und ist im Begriff, die unmogliche Aufgabe doch zu erfiillen. Da

laBt ihm Khosro erschreckt die falsche Nachricht vomTodeShlrln's einfliistern, und der verzwei-

felnde Kunstler stiirzt sich vom Gipfel des Berges herab. Darum warden gerade die Felskammern

als sein Werk angegeben, wenn nicht etwa sie diese Gestaltung der Legende verursacht haben.

Das Grab Utaq i Farhad ist 1839 von Henry Rawlinson gesehen und kurz beschrieben, auBer-

dem ist es nie wieder besucht worden. Er beschreibt es als ein nur angefangenes, im Typus dem

Dukkan i Daud ahnliches Grab. /1 1/
2»
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Abb. 7. Kurdische Hauser

AuBer diesem angefangenen und den drei vollendeten groBen Grabern gibt es noch zwei Grup-

pen von kleinen Grabern, und zwar bei Issakawand oder Deh i no, siidlich BTstun, und bei

Sarmadj, sudostlich Kirmanshahan. Diese Graber sind einfache Felsnischen mit Rahmen, die

an die Bretterverschalung der Vorhalle des Dukkan i Daud erinnern. Das eine Grab von Issaka-

wand ist durch ein Bildnis ausgezeichnet, das den Inhaber des Grabes vor Feueraltaren an-

betend zeigt. /12/

Es gibt Mittel, diese Graber genau geschichtlich zu bestimmen. Sie stellen ein Haus dar und

zwar ein Antenhaus, d. i. ein Haus mit einer Saulenvorhalle zwischen Wandkopfen. Das Material

des vorbildlichen Hauses war sicher Stein fur die Basen, Holz fur die Saulen, Holz fur die

Verschalung des Gebalkes und der Wandkopfe. Da aber eine Bretterverschalung dargestellt

wird, waren die Wande nicht etwa in Holzblockwerk, sondern in Mauerwerk aufgefiihrt, ver-

mutlich in einem Fachwerk von Holz mit Lehm- oder Steinfullung. Das aus diesem Bau-

stoffen errichtete vorbildliche Haus war sicher das gleichzeitige Wohnhaus des Volkes, das die

Felsgraber schuf.

DasGebiet aber, iiber das sich die Felsengraber ausdehnen, von Miyanduab siidlich des Urmiya-

Sees im Norden bis siidlich der StraBe KhaniqTn-Hamadan, ist das eigentliche Gebiet des alten

Medien. Und in dem selben Gebiete herrscht noch heute genau der gleiche Haustypus vor. Ich

fand ihn in den Gauen Shahrazur, Awraman, Meriwan, Bana, Sardasht, Rania, auf den Wegen

Shahrazur—Kirmanshahan, zwischen dieser Stadt und Hamadan, und weiter bis KaswTn und

dariiberhinaus in Mazandaran. Er herrscht also im ganzen Gebiet der Felsengraber bis in heutige

Zeit. Die Abbildung einiger solcher Hauser zeigt, Abb. 7, daB die Felsengraber unmittelbare

Obertragungen des noch von den modernen Hausern vertretenen Typus in den Felsbau sind.
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Abb. 8. Kel i Baud
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Nachahmung der nur flach-

bildlichen Darstellung eines

Palastes geschaffen sein.

Das letztere ist ja das sti-

listisch Vorgeschrittenere

,

aber mit weniger Arbeit

Herstellbare, und die Ent-

wicklung ftihrt von der ur-

tiimlichen Kunstform (dem

Hausgrab) zur verwickelte-

ren (dem Palastgrab) und

von der umstandlicheren

Arbeit(der raumlichen Her-

ausarbeitung) zur verein-

fachten (dem bloBen Flach-

bilde), durchaus nicht etwa

umgekehrt. Also folgt, dafi

die in Medien liegenden

Felsgraber inHausform alter

sind, als die achaemenidi-

Im siidlichen Iran, in der

Provinz Fars, liegen in nach-

ster Nachbarschaft ihrer

Hauptstadt Persepolis die

Felsgraber der achaemeni-

dischen GroBkonige. Auch

sie sind Felsgraber, an un-

zuganglichen Wanden an-

gebracht,inHausform. Aber

sie stellen in hoher Kunst,

mit alien Einzelheiten der

Konstruktion und des

Schmuckes, die Schauseite

einespersepolitanischenPa-

lastes dar, indessen nicht

etwa mit raumlicher Tiefe,

sondern nur in flachem Re-

lief / 13/. Nun kann niemals

die raumlich-tiefe Darstel-

lung eines Wohnhauses in

schen Konigsgraber. Dann sind sie jedenfalls Graber der Meder.

Das wird bewiesen durch die Reliefs, die sich an diesen Grabern linden. Auf der geglatteten

Wand unterhalb der Vorhalle des Dukkan sieht man eine Gestalt, Kel i Daud, Stele Davids

genannt, Abb. 8/14/. Ein Mann in eng anliegendem Gewand; auf dem Kopf eine Bedeckung,

die einem tiirkischen Baschlik gleicht, und fur die an Benennungen das altpersische Wort khaudd

oder dasjenige Wort zur Verfiigung stehen, welches im assyrischen als karbaltu, im griechischen

als kyrbasia wiedergegeben wird. Ob die in archaeologischen Werken iibliche Bezeichnung

tiara, die ebenfalls altpersischen Ursprungs ist, fur die Kopfbedeckung zutrifft, scheint zweifel-

haft. Zum Verstandnis dieses Kopfes und dieser Kopfbedeckung werfe man einen Blick auf

den schonen Dareikos Tafel XIX u., der dieser altertumlichen gegenuber die reifste Auffassung

des Motivs in achaemenidischerKunst zeigt/1 5/. Jedenfalls ist diese Kopfbedeckung eine iranische

und nach ihrem Vorkommen bei fast alien iranischen Stammen, die in den Thron- und Grab-

reliefs der Achaemeniden dargestellt sind, darf man sie als allgemein iranische bezeichnen. Das

Gewand ist offenbar das elamische. Diesen langen, eng anliegenden und scheinbar an der Seite

zugeknopften Rock tragt auf den Reliefs im Assurbanipal-Palast zu Ninive, der letzte Konig von

Elam, Teumman; es findet sich zum letzten Male auf dem beriihmten Relief auf der Tiirlaibung

eines Palastes in Pasargadae, einen vierfliigeligen Genius darstellend und zu Unrecht oft als

„Kyros a
bezeichnet /16/. In achaemenidischer Zeit ist dieses elamische, in der Zeit des Kyros

noch vorkommende Gewand verschwunden.

Axis der Tracht ist also zu folgern, daB der Dargestellte ein Iranier ist, aber der Zeit vor den

Achaemeniden angehort. Die Gebarde des Anbetenden macht das sicher : Er halt die Rechte
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betend erhoben; die Linke halt einen Stab oder besser ein Biindel Stabe. Und noch eines ist

Erfordernis des Gebets : der Mund ist durch die Zipfel des Baschliks verhiillt. Da ist kein

Zweifel moglich : so betet nur ein Zoroastrier. Diese Gebarde kennen wir von den Bildern des

Oxus-Schatzes im Britischen Museum/ 17/, vondem Relief ausErghili bei Panderma im Museum

von Konstantinopel, Tafel XIV r, und sonst. Das Zweigbiindel sind die Barsom Stabe, Myrthen-

zweige, die wahrend des Opfergesanges in der Hand gehalten werden. Diese Art der Anbetung,

immer mit verhiilltem Munde, damit der Hauch das Feuer nicht treffe, schildert uns schon

Strabon.

Dieselben zeitlichen Grenzen: vorachaemenidisch aber schon zoroastrisch, ergeben sich fur das

Relief, welches wie schon erwahnt das eine der kleinen Graber von Issakawand schmuckt. Der

Adorant steht da vor Feueraltaren; sein Gewand ist das persische, aber seine Haartracht ist

alter als die in Persepolis ausschlie&lich getragene. Ihr letztes Vorkommen ist auf dem groBen

Felsdenkmal des Dareios von Blstun, Tafel X.

Endlich hat auch das Grab vbn Sahna seinen zoroastrischen Stempel. Es ist die gefliigelte Sonnen-

scheibe iiber der Grabestiir. Die achaemenidischen Denkmale benutzen fur die Darstellung Ahura-

mazdas ein Symbol, welches aus der agyptischen geflugelten Sonnenscheibe iiber mehrere Stufen

hinweg abgeleitet ist. Die eigentliche Scheibe ist durch einen Kreis ersetzt, aus dem die Halb-

figur des Gottes hervorragt, vgl. Tafel X. Die Vorstufe zu dieser Form des Symbols ist das

Symbol des assyrischen Hauptgottes, des Assur. In Sahna bedeutet bei dem ganzen Zusammen-

hange dieser Graber das Zeichen gewiB auch schon Ahuramazda; aber seine Form ist altertiim-

lich, nicht das Assur-Symbol, sondern die altere Form ohne Halbfigur, die auch in Assyrien,

besonders aber in Kleinasien und Nordmesopotamien belegt ist. Nach Auspragung des achaeme-

nidischen Ahuramazda-Symboles ist das unmoglich. Das Zeichen ist zoroastrisch, aber vor-

achaemenidisch.

Diese Graber sind also alter als das Achaemenidenreich und sind von Zoroastriern geschaffen.

Ihre Schopfer beteten das Fcuer an, beteten mit dem heiligen Barsom-Zweige, mit verhiilltem

Munde, stellten keine Gotter im Bilde dar, sondern nur im symbolischen Zeichen, lauter wesent-

liche Ziige der Lehre Zarathustras. Aber diese Zoroastrier bestatteten die Leichen, mindestens

die ihrer Hauptlinge noch in Grabern. Darin steckt naturlich ein gro&es Problem, das auch durch

das Vorhandensein der achaemenidischen Konigsgraber gestellt ist. Erwarten wiirde man die

Aussetzung der Leichen, die bei vielen iranischen Stammen schon von Herodot bezeugt wird.

Bei den achaemenidischen Konigsgrabern ist nun kein Zweifel moglich, daB sie wirkliche Graber

waren; die schweren Steinplatten, die die letzten Reste der Konige einst schiitzten, sind noch

vorhanden /18/. Die griechische Oberlieferung weiB, daB diese sterblichen Hiillen einbalsamiert

wurden. Dafiir gibt es keine andere Erklarung als die, daB die Leichenaussetzung noch nicht

zu den unumganglichen Vorschriften des alten Zoroastriertums gehorte, oder etwa daB die Siid-

perser noch nicht alle magischen Vorschriften angenommen hatten. So konnte man sich beruhigen,

wenn man in noch alterer Zeit auch bei den Medern die Beisetzung der Toten in Felsgrabern,

anstatt der Aussetzung vorfindet. Doch mu8 hier eine Frage geauBert werden. In der Beschrei-

bung der Graber habe ich darauf aufmerksam gemacht, daB alle diese Graber nicht mit Sicher-

heit den einstigen VerschluB erkennen lassen. In Sahna ist es in hohem MaBe unwahrscheinlich,
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da6 etwa der Deckel des groBen, unteren Grabes aus dieser Kammer nach der Beraubung ent-

fernt sei. In Fakhrlqa ist der Grabraum vollig offen, wie es kaum je bei einem alten Grabe vor-

kommt. Waren diese Graber iiberhaupt verschlossen oder von Anfang an offen? Waren sie nur

Aussetzungsplatze in Gestalt eines Hauses, unzuganglich fiir Menschen, aber offen fur aas-

fressende Tiere ?

Sind die Graber nunmehr als medische bestimmt, so erhebt sich die Frage, ob sie als medische

Konigsgraber anzusehen seien. Etwas konnte man sofort fiir diese Annahme anfiihren: die Vier-

zahl der Graber, das angefangene eingerechnet. Denn die griechische Oberlieferung, auf die wir

bei dem Fehlen medischer Schriftdenkmaler immer noch allein angewiesen sind, nennt bei He-

rodot gerade 4 medische GroBkonige : Deiokes, Phraortes, Kyaxares und Astyages. Die andere

griechische Quelle, Artaxerxes' II. Leibarzt Ktesias, zahlte 8 Konige, aber die Kritik hat ge-

zeigt, daB er die herodoteische Liste nur einem ungeschichtlichen Plane zuliebe verdoppelt hat.

Weiter aber hat sich gezeigt, daB auch Herodot keine einwandfreie Geschichte darstellt, sondern

bereits ein chronologisches System widergibt. Somit ist nicht nur die Zeitrechnung der 4 me-

dischen GroBkonige, sondern auch ihre Vierzahl, ihre ganze Geschichte vQllig problematisch,

und es will mir scheinen, daB das Sicherste was wir iiberhaupt davon wissen das ist, daB der

Name des Reichsgriinders und Erbauers von Agbatana bei Herodot, Deiokes, identisch ist mit

dem eines medischen Hauptlings, hazanu^ in den Annalen Sargons von Assyrien, Daiaukku.

Nicht nur daB eine solche Personlichkeit iiberhaupt erwahnt wird, um 715 und 713 v. Chr.

sondern die spatere Bezeichnung einer medischen Landschaft oder Dynastie als BTt-Daiaukki

setzt ebenfalls, wie die herodoteische Erzahlung, einen Deiokes als Stadtgriinder voraus. So wird

es sich wohl noch einmal ergeben, daB der Daiaukku der Annalen Sargons und der Deiokes

Herodots ein und dieselbe Person sind. Es gab dann sicher mehr als 4 Konige, und diese Zahl

besagt also nichts. /19/

Konigsgraber sollte man nach MaBgabe derer der Achaemeniden und Parther in der Nahe der

Hauptstadt, im Stammlande des Geschlechts, erwarten. Die Felsgraber aber liegen nicht bei Ha-

madan, dem nur Sahna einigermaBen benachbart ist, sondern iiber das medische Gebiet ver-

streut an seinen Randern. Dann wiirden also die Graber solche von Teilhauptlingen und mit-

hin noch alter sein, als die Einigung der medischen Stamme zu einem GroBkonigtum unter

Deiokes, und also etwa dem achten Jahrhundert v. Chr. angehoren.

Diese Graber, von denen drei an unserem Tor von Asien liegen sind zugleich Zeugen einer

groBen, uralten und sehr feme Lander umfassenden baukunstlerischen Bewegung. Im achten

Jahrhundert war der Felsbau in Kleinasien, diesem Lande, das die Natur zur Heimat der Tro-

godyten und des Felsenbaus geschaffen hat, langst in vollster Blute. Die zahlreichen und schonen

Felsgraber in Pontus, Kappadokien, Paphlagpnien und Phrygien, die sonstigen Felsenbauten

in diesen Landern und in Armenien lehren, daB die Meder nichts anderes getan haben, als

nach ihrer neuen Heimat zu ubertragen, was sie wahrend ihrer ersten Beriihrung mit diesen

V6lkern gesehen und gelernt. Handwerk und Gestalt stammen aus Kleinasien. Im achten Jahr-

hundert sind sie bis zum Tor des groBen Asien vorgedrungen. Im sechsten ubertragen die Achae-

meniden diese Dinge nach dem siidlichen Iran, wo sie in den KOnigsgrabern bis zur Zeit Alex-

anders d. Gr. fortleben. Alexanders Zug nach Indien aber fallt zusammen, offenbar indem ein
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Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen besteht, mit der Einfuhrung neuer Handwerke in

Indien. Der bis dahin allein herrschende Holzbau wird teilweise durch den Steinbau ersetzt. Die

Herstellung der Quadern im Steinbruch fuhrt zur Bearbeitung des Felsens selbst, zum Felsen-

bau in Indien. An den religiosen Aufgaben wachst er dort zu ungekannter Vollendung heran, und

halt von da seinen Einzug ins Herz von Asien und in die Lander am Gestade des Stillen Oceans.

Das bezeugen die neu entdeckten FelsgrSber der Han-Dynastie in Se-tchuan in China. /20/

Noch von anderen Dingen reden unsere Graber. Die alten Denkmale des Annubanini ver-

kiindeten Triumphe. Und sie sollten gewiB dem Herrscher nicht allein die Ewigkeit im Taten-

ruhm schenken, sondern das Bild, der geschriebene Name, der Fluch den Zerstorern, das Bild-

nis und Zeichen der Gottin sollte der Seele liber den Tod des Leibes hinaus ewiges Leben

geben. Das ist aller Grundgedanke. Als Djingiz Khan, der Welteroberer, auf dem Gipfel seines

Ruhmes den Weisen Tch'ang Tch'un zu sich einladt, und den alten Philosophen nach der langen

Reise von China zum Hindukush empfangt, da ist die erste Frage, die er an den Weisen richtet:

„Kannst Du das Leben verlangern?" Erst dann erhebt sich das so naiv begonnene Gesprach

zur H6he tiefer Ethik und Lebensweisheit. /21/

Ewigkeit im Ruhm : nichts davon erscheint an den medischen Grabern. Wie spater die Achae-

meniden stellen sich die Inhaber dieser Graber wenn iiberhaupt, so nur als einfache Beter dar.

Im Tode gibt es fiir sie nur noch Eins, was Wert hat, das Verhaltnis zur Gottheit. Kein Bild

des Triumphes, trotzdem auch diese Fiirsten Taten zu vermelden hatten, des ewigen Ruhmes

wert. Kein Buchstabe, der Name und Art der Toten verrat, trotzdem sie gewiB in manchen

Zungen und Schriften schreiben konnten. In diesem Schweigen liegt ein tiefer Sinn.

Das medische Reich ist die erste indogermanische Reichsgrtindung, die mit den altmorgen-

landischen in Wettbewerb tritt. Das persische Reich vollendet, was die Meder begonnen: es

schafft das erste Weltreich, getragen von einem indogermanischen Volke. Es ist nicht nur die

poiitische Schdpfung, es ist eine andere, ganz neue und hohere Religion oder Weltanschauung,

die in diesen Reichsgrundungen ihren Ausdruck findet. ImPerserreich ist der religiosen Entwicklung

der Menschheit furjahrhunderte und vielleichtjahrtausende dieRichtung gegeben worden. Diese

Dinge bereiten sich in Medien vor. Das lassen die schweigsamen Graber ahnen.

ACHAEMENIDISCH-PERSISCHE DENKMALE
Laut verkiindet die neuen Gedanken Dareios' groBe Inschrift von Blstun. Mit der Aufrichtung

des achaemenidischen Weltreichs durch Kyros riickt die Strecke der groBen StraBe, die wir

betrachten, in den Mittelpunkt der bekannten Welt, als Verbindung der beiden Hauptstadte,

Babylon und Agbatana. Nach dem Aufstande des Magiers Gaumata, der sich als falscher Bar-

diya, Kyros' Sohn, gegen Kambyses erhebt, und nach Kambyses' Selbstmord, stellt Dareios mit

sechs Genossen das Reich wieder her. Sein Sieg ist entschieden in dem Augenblick, wo er Ba-

bylon und Agbatana und die verbindende StraBe, das Tor von Asien, beherrscht. Die Ent-

scheidung fallt in der Landschaft Kampanda, dem Gau des heutigen Kirmanshahan; Tafel VIII

u. IX. So hat er gerade hier sein groBes Denkmal in den Fels meiBeln lassen, mit dem Bilde

seines Triumphes und mit der langen dreisprachigen Inschrift, die uns die ganze Geschichte
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derWiederherstellung desReichs erzahlt. Diese Inschrift, die auch dieUnterlage derEntzifferung

aller Keilschriften geworden ist.

Der Berg von Blstun ist das sudliche Kap des von NW nach SO streichenden Kuh i Paruh,

der die Ebene von Kirmanshahan nordostlich begrenzt. Wohl 1500 m stiirzt der Berg mit fast

senkrechten Wanden wie in ein Meer in die Ebene ab. Von Westen kommend erblickt man

die stolze Landmarke zuerst von den Hohen Uber dem Paitaq-PaB, wo man vom Kuh i Zohaw

Abschied nimmt, und man sieht sie, bis im Osten zwischen Sahna und Kangawar der gewalfige

Kuh i Alwand von Harridan auftaucht. So begleiten diese drei Kuh i Zohaw, Kuh i Paruh und

Kuh i Alwand die ^anze Wanderung von den babylonischen Ebenen bis nach Hamadan.

Vier Denkmale tragt dieser einer der schonsten unter den schonen Bergen Irans: Dareios' Bild

und Inschrift, den Alten gts Bild und Stele der Semiramis bekannt, die unvollendete Glattung

des Bergsockels, vermufcHch fiir Bild und Inschrift von riesenhafter Gr68e geplant, auch von

achaemenidischer Arbeit und als Werk Semiramis' angesehen, und das Paar von Bildern, die

durch griechische Inschriften ausgezeichnet, heute fast vernichtet durch eine neupersische In-

schrift, den Parthern Mithradates II. und Gotarzes II. angehoren, Tafel IX. Eine andre Gruppe

von Denkmalen, ebenfalls am Kuh i Paruh, aber nicht an der Nase von Blstun, sondern einige

20 km weiter nordwestlich gelegen heiBt Taq i bustan, Tafel XXVIII, und zwar das Felsbildnis

ArdashTr's II., die kleine Grotte der beiden Shapure II. und HI. daneben, und das Hauptstflck,

der eigentliche Taq i bustan, die Gartengrotte Khosro's II. Parwez. Andere Felsdenkmale sind

bisher nicht bekannt geworden, obwohl einige alte, in Wahrheit wohl nur ungenaue Beschrei-

bungen den Eindruck erwecken, als habe es nochmehrgegeben. An baulichen und bildnerischen

Resten nachalexandrischer Zeit gibt es einen Felsblock mit parthischen Bildnereien bei Blstun,

Tafel LI I o. 1., sasanidische mit menschlichen Gestalten und Ornamenten verzierte Kapitelle

ebenda Abb. 28, beim Taq i bustan und der Kala i kuhna, Tafeln LV— LX, und rohere

bei Hadjiabad, Abb. 29 und HarsTn; endlich ein Rundbild Khosro's II. am Taq i bustan,

Tafel LII o. r.

Blstun, vor lOOOjahreivnoch Baghistan und Bahistun, bei den Griechen Bavurtavov 6qo<; ge-

heifien, laBt eine altpersische Namensform Bagastana erschlie&en, die Getterort, Gotterberg

heiBt. Der Name bedeutet einen uralten Kultort. Und da der baga im engeren Sinne der Licht-

gott Mithra ist, so darf man den Berg als Heiligtum des Mithra ansehen. Der Gau von Blstun

hiefi altpersisch Kampanda. Die babylonische Lesart der groBen Inschrift gibt das als Hambanu

wieder und darin steckt deutlich der alte Name Blt-Hamban, in dem vielleicht die Erinnerung

an Annubanini fortlebt /22/.

Nicht viele geschichtliche Nachrichten uber Bagastana und Kampanda gibt es auBer Dareios'

Inschrift. Der griechische Arzt am Hofe Artaxerxes' II (405—358), Ktesias, handelte davon;

aber mit geringem geschichtlichen Verstandnis erzahlt er mehr Hofanekdoten und den Achaeme-

niden ungunstig gefarbte, medische Sage, als Geschichte. Erhalten sind uns Bruchstiicke von

ihm, angefuhrt bei Diodorus Siculus, der zur Zeit Casars und Augustus seine „Historische

Bibliothek* schrieb. Eine kurze Notiz im geographischen Namenbuch des Stephanos von By-

zanz, aus Justinians Zeit, stammt auch aus Ktesias. Dieser berichtete: Semiramis, — die assyri-

sche Kdnigin, deren Geschichtlichkeit ja heute durch Denkmaler von ihr erwiesen ist, wenn
3 HERZFELD, Asien
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wir auch noch keine Berichte iiber ihre Taten besitzen und daher Geschichte und Marchen in

der griechischen Oberlieferung iiber sie noch nicht scheiden konnen, — Semiramis habe nach

Vollendung ihrer vielen Bauten in Assyrien und Babylonien einen Zug nach Medien unter-

nommen und am Bagistanon-Berge ein Paradeis von 1 2 Stadien Umfang angelegt. Auf der Seite

gegen den Park habe der Berg schroffe Wande, die zu einer Hohe von 17 Stadien ansteigen.

Den unterenTeil dieses Berges lieB die Konigin behauen und ihr Bild, Stele, mit hundert Lanzen-

tragern einmeiBeln, dazu eine Inschrift in syrischen Buchstaben, d. i. in Keilschrift, des Inhalts,

daB sie den Gipfel des Berges erstiegen habe.

Die Landschaft wird als „einer Gotterwohnung gleich" bezeichnet, und der Berg sei ein Heilig-

tum des Zeus, Worte, aus denen hervorgeht, daB Ktesias die Bedeutung „G6tterort
a von Baga-

stana wohl kannte. Zeus tritt fur den persischen Ahuramazda ein, wahrend baga auf Mithra

hinwies; nach Tacitus war der Berg auch ein Kultort des Hercules, d. h. des iranischen Vere-

thraghna, und er berichtet von einem seltsamen Brauch, der auf das hohe Alter dieses Kultortes

schlieBen laBt: Zu bestimmten Zeiten namlich mahne der Gott die Priester wahrend desSchlafes,

neben dem Tempel zur Jagd geriistete Rosse hinzustellen; sobald die Rosse die mit Geschossen

beladenen Kocher empfangen haben, streifen sie durch die Waldungen hin und kehren erst in

der Nacht mit leeren Kochern heftig schnaubend heim. Der Gott zeigt wiederum in nachtlicher

Erscheinung an, wo er die Walder durchirrt, und gefunden wird das erlegte Wild.

Ein letzter Nachhall von der Heiligung der nur von Semiramis-Humai erstiegenen „ Gotter-

wohnung" klingt aus den Worten, mit denen der arabische Geograph Ahmad b. Hauqal seine

Beschreibung des Berges einleitet: „Der Berg von Bahistun ist ein unbesteigbarer Berg, man

kann nicht auf seinen Gipfel hinauf. Seine Oberflache ist von oben bis unten glatt; es ist, als sei

er eine Strecke von vielen Klaftern von der Erde aus behauen."

Zu erklaren bleibt, wie Ktesias, der persischen Sprache machtig, nicht viel mehr als 150 Jahre

nach Entstehung des Dareios-Denkmals, als man die Inschrift ohne Schwierigkeit noch lesen

konnte, eben dies Denkmal als ein Werk der Semiramis bezeichnen konnte. Denn an der Gleich-

heit der Stele der Semiramis und der Glattung des unteren Teiles des Berges mit der Stele des

Dareios und der groBen unvollendeten Tafel ist so wenig zu zweifeln, wie an der Gleichheit

des Ortes und der Namen, Tafel IX. Ktesias erzahlt eben medische Sagen. Wir haben schon

die Gleichsetzung von iranischen Sagenhelden mit Gestalten des Alten Testamentes in islamischer

Zeit kennen gelernt. Etwas Entsprechendes geschah schon in viel alterer Zeit; iranische Sage

vermischte sich mit babylonischer. Hamza von Isfahan, der i. J. 350 H./961 Chr. seine An-

nalen vollendete, sagt: „Humai Tchihrazadh, d. i. ShamTran (Semiramis), Tochter des Bahman,

residierte in Balkh (Baktrien); sie sandte eines ihrer Heere gegen das Rhomaer-Land, wo sie

Gefangene machten, darunter eine Menge Arbeiter. Die Bauleute davon lieB sie bei einem Werk

arbeiten, welches die Burg von Stakhr oder auf persisch Hazar Sutun, die tausend Saulen, ge-

nannt wird".

Die Tausend Saulen ist der alte Name von Persepolis. Im iibrigen setzt Hamza oder seine Quelle

in Namen und Sachen byzantinisch-sasanidische Verhaltnisse voraus. Seine Quelle ist eine der

verlorenen Bearbeitungen des sasanidischen Konigsbuches, der Reichsannalen. Diese setzten

also die altpersische Sagenheldin Humai der Semiramis gleich. Wenn Ktesias das Werk des
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Dareios der Semiramis zuschreibt, so beweist das, da6 schon urn 400 v. Chr. die iranische

Hetdensage von Humai ausgebildet war, die sie als Schopferin des Denkmals ansah und sie

wohl schon mit Semiramis verglich.

Heute ist durch die Entzifferung der Dareios-Inschrift, die wir Henry Rawlinson verdanken,

altes geklart. Die Inschrift erzahlt in babylonischer, elamischer und altpersischer Sprache, wie

der Magier Gaumata gegen Kambyses aufstand, wie Kambyses sich den Tod gab, der Zusammen-

bruch des jungen Reiches drohte und Dareios es im Kampf gegen die neun Emporer, die neun

„Liigenkonige*, wieder herstellte. Nicht allein als geschichtliche Urkunde ist die Inschrift von

groBter Bedeutung, sie ist es auch als ein menschliches Dokument /23/.

GewiB ist das Felsdenkmal, wie jede Stele und Inschrift, zuerst ein Mittel zur Verewigung des

Ruhmes, des Namens und damit des Lebens des Inhabers. In den Fluchen gegen alle Bescha-

diger und Zerstorer, die alle alten Denkmalsinschriften schliefien, ist dieser Gedanke ausge-

driickt. So flucht auch Annubanini den Zerstorern seines Bildes und seiner Inschrift. Bei Dareios

tritt etwas ganz Neues hinzu : der Segen fiir den Erhalter.

„Du der du spater diese Inschrift sehen wirst, die ich geschrieben habe, oder diese Bilder, zer-

store sie nicht; soweit du kannst, erhalte sie. Wenn du diese Inschrift siehst und diese Bilder,

sie nicht zerstorst, sondern soweit du kannst erhaltst, moge Ahuramazda dein Freund, deine

Familie zahlreich sein, sollst du lange leben, und was du tust, soil dir Ahuramazda gelingen

lassen!*

Ebenso die Mahnung zur Verkiindigung: „Glaube was von mir getan worden ist! Wenn du

diesen Bericht nicht verbirgst, sondern den Menschen verkiindest, moge Ahuramazda dein

Freund, moge deine Familie zahlreich sein, sollst du lange leben ! Wenn du diesen Bericht ver-

birgst, den Menschen nicht verkiindest, moge Ahuramazda dich schlagen, Familie dir nicht sein!

*

Noch andere denkwurdige Worte enthalt die Inschrift: „Du der du diese Inschrift lesen wirst,

glaube was von mir getan worden ist, halte es nicht fur Luge! Nach dem Willen Ahuramazdas

ist von mir auch vieles Andere getan worden. Das ist in dieser Inschrift nicht beschrieben

Deshalb ist es nicht beschrieben, damit nicht dem, der spater diese Inschrift liest, das zu viel

scheine, was von mir getan ist, er dies nicht glaube, fur Luge halte !

*

Nicht nur eine solche Ansprache an den Leser in ferner Zukunft, sondern der ganze Gehalt

solcherSatze ist dem alten Morgenlande vor Dareios vollig fremd. „Du der du spater Konig sein

wirst, vor den Liignern hiite dich sehr! Einen Mann, der ein Lugner ist, bestrafe streng, wenn

du so denkst: Mein Land soil unversehrt sein!* Dazu: „ Diese Lander die mir zufielen, nach

dem Willen Ahuramazdas wurden sie mir untertanig, sie brachten mir Tribut. Was ihnen von

mir gesagt wurde bei Tage und bei Nacht, das taten sie.* Das sind fast die Worte des Haupt-

manns von Kapernaum, das Wunder des Gehorsams: „Ich bin ein Knecht der Obrigkeit unter-

tan, und habe unter mir Kriegsknechte, und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so gehet er,

und zum andern komme her, so kommet er* — Und die andern Worte: „Mein Reich soil un-

versehrt sein!* erinnern merkwurdig an Worte, die sich in der Legende des Anbanini mehrfach

wiederholen, die der ungliickliche Konig zu sich spricht, in dessen Land Anbanini mit seinen

Heeren von Ungeheuern eingefallen ist: „Ich ein Konig, der sein Land nicht unversehrt er-

halten kann! — ich ein Hirte, der seine Herde nicht unversehrt erhalten kann !*/24/— Nach der
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Brutalitat, dem Eigenlob,

der Bigotterie und der Ge-

fuhlsroheit der assyrischen

Konigsinschriften, sind In-

schriften wie die des Da-

reios eine wahre Erlosung.

Eine neue Gedankenwelt

wird hier am Tor von Asien

verkiindet. Erst fast drei-
Abb. 9. Dareios' Krone

hundertJahre sparer dringt

wieder aus Asien heriiber

eine ahnliche Stimme: es

sind die Erlasse des gro&en

Asoka, des Kaisers von In-

dien, der den Buddhismus

annahm und dessen Mis-

sionary von Indien nach

Gandhara, Kashmir, und

durch Iran an unseren Denkmalen vorbei nach Syrien, Agypten und Kyrene, nach Makedonien

und Epirus zogen, zu den Herrschern aller Staaten, die auf dem Boden des Reichs Alexanders

des Grofien entstanden waren.

Die Inschrift erklart auch das Bild, es ist der Triumph Dareios' iiber die neun Lugenkonige,

Tafel X. /25/

Der Konig steht da, den linken FuB auf den am Boden liegenden Gaumata setzend. Die Rechte

hat er in abwehrender, Gnade verweigernder Gebarde gegen die besiegten Feinde erhoben.

Die Linke halt, ihn auf den Boden stiitzend, den Bogeii, die volkstumliche Waffe der Iranier.

Er tragt langes, auf die Schultern herabfallendes Haupthaar, anders als spater in Persepolis, und

einen sehr langen, wohlgepflegten und gekrauselten Bart, wie die Konige von Assur. Auf dem

Haupte tragt er, wieder anders als spater in Persepolis, die Krone von Iran, Abb. 9. /26/ Sie

ist ein Reif mit einem Muster von Rosetten in Kreisen, diese an den Beruhrungspunkten durch

eine Heftung zusammengehalten und von einem pfeilartigen Gebilde durchkreuzt. Oder man

kann das als dreispaltige Lotosbluten fassen, die nach oben und unten symmetrisch verdoppelt

sind und deren auBere Zipfel zu Kreisen sich zusammenschlieBen. Dies Ornament ist beider-

seits von einer linearen Kante eingefa&t. Auf dem Reif sitzen Zinnen, etwas niedriger als der

Reif, von denen 7 ganze und 2 halbe in der Seitenansicht erscheinen. Diese Beschreibung ist

etwas breit, weil die Kronen von Iran noch wiederholt von Bedeutung werden.

Den GroBkonig begleiten zwei seiner ebenburtigen GroBen, der Bogen- und der Lanzentrager.

Diese gehftren zu den hochsten Reichsbeamten. Der Lanzentrager ist sicher der auch auf Dareios"

Grabdenkmal dargestellte und dort inschriftlich benannte Gaubaruva (Gobryas), Sohn des Mar-

duniya (Mardonios) aus dem Glan der Patiskhorier, einer der Sieben Genossen, die den Magier

umbrachten. Anstatt des Bogentragers steht auf dem Grabdenkmal der Streitaxttrager Aspatchina

(Aspathines), der nicht zu den Sieben gehdrt, der aber nach Herodot mit Gobryas durch Otanes,

den Vater der Phaidyme, der Gemahlin des Kambyses und spater des falschen Bardiya, als

erster in die Beweise fur den Betrug des Magiers eingeweiht ward. Entweder ist der Bogen-

trager hier auch Aspathines, oderein anderer der Sieben.

Beischriften lassen iiber die 9 Lugenkonige keinen Zweifel. Unter dem FuB des Konigs liegt

der falsche Bardiya, der Magier Gaumata, auf dem Rucken, in einer Haltung, die der von An-

nubaninfs Feinde gleicht, bis auf den ausgestreckten rechten Unterschenkel. Die Hande hat er,

wie jener flehend erhoben. Das steht in volligem Widerspruch zum geschichtlichen Vorgang:

die Sieben uberfielen den Magier nachts in seinem Palaste und toteten ihn darin ; ein urn Gnade
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Flehen kommt also gar nicht in Frage. Diese Abweichung vom geschichtlichen Vorgang zeigt

sehr deutlich die tatsachliche Abhangigkeit des Entwurfes von alteren Bildern, wie dem des

Annubanini. Dem Magier folgen stehend, verschieden an Gewand, an Bart- und Haartracht,

alle ihrer Abzeichen entledigt, in diirftiger Kleidung, ohne Kopfbedeckung, die Hande auf den

Rucken gebunden, alle mit einem Strick um den Hals gefeSselt: Athrina, ein Elamit; Nidintu-

Bel, der sich in Babylon als Nebukadnezar, Nabunaid's Sohn ausgab; Fravartish, ein Meder,

der als Khshathrita aus dem Geschlecht des letzten medischen GroBkonigs Huvakhshatra (Kya-

xares) auftrat; dann der Perser Martiya, der als Ummannish sich zum Kdnig von Elam ausrief;

ein Sagartier,— einTeilstamm der Meder—,Tchitrantakhma,ebenfalls von Kyaxares abzustammen

vorgebend; Vahyazdata, ein Perser, der als zweiter falscher Bardiya erschien; Arakha, ein Ar-

menier, ein zweiter falscher Nebukadnezar; und endlich Frada, der sich in Margush (Marw) zum

Kdnig aufwarf.

Die letzte, zehnte Gestalt, mit der seltsam spitzen Miitze, ist kein Lugenkonig. Bild und Inschrift

sind erst nachtraglich gesetzt. Der Name lautet: Skunka, der Sake. Leider ist die Inschrift tiber

den Feldzug gegen diese Saken zu stark zerstort, als daB man mit Sicherheit sagen konnte, welche

von den vielen Saken, d. h. der von den Griechen Skythen genannten Volker, gemeint seien.

Der Tracht nach, die uns von den Grabreliefs der Achaemeniden bekannt ist, konnen es ent-

weder die fern im Pamir zu suchenden spitzmutzigen Saken, ap. Saka Tigrakhauda, gr. Ortho-

korybantioi sein, oder aber die europaischen Skythen. Von dem nach griechischer Auffassung

mit einem vollen Mi&erfolg endenden Feldzuge des Dareios gegen die europaischen Skythen

erzahlt uns Herodot ausfiihrlich. Dem wiirde nicht widersprechen, wenn der Feldzug von den

Persern als groBer Erfolg aufgefaBt und als solcher im Denkmal verherrlicht worden ware. Tat-

sachlich scheinen die Reste der Inschrift, die vom Oberschreiten des Tigris und dann vom

Oberschreiten eines Meeres reden, — man denke an das Oberschreiten des Bosporus und der

Donau— , sich auf den beriihmten Feldzug gegen die europaischen Skythen zu beziehen, wahrend

von einem Zug gegen die Orthokorybantier keinerlei Kunde zu uns gelangt ist.

Anfang 521 hatten die Sieben Genossen Gaumata ermordet. Die Riesenaufgabe der Unterwerfung

der aufruhrerischen Provinzen, die die Inschrift so eindrucksvoll schildert, hat wie Dareios nach-

drucktichst betont, nur ein voiles Jahr in Anspruch genommen. Im Jahre 517 war Dareios in

Agypten. Vorher beschaftigt ihn eine Expedition nach Indien, bei der in gedanklichem Zu-

sammenhang mit der spateren Erbauung des Suez-Kanales der Indus durch Skylax von Kary-

anda erforscht wird. 518/17 mu6 der Bau von Persepolis begonnen sein. 515 fengt der Skythen-

zug an. Also sind die Jahre 520/19 das genaue Datum des Denkmals.

Es hat nie einen geschichtlichen Augenblick gegeben, wo alle diese besiegten Feinde so vor

Dareios standen. Das Bild ist eine sinnbildliche Erfindung, keine epische oder dramatische Dar-

stellung einer wirklichen Handlung. Ein solcher Symbolismus ist tief in der ganzen Weltanschau-

ung begriindet, und wir beruhren da wieder das Problem des Sinnes dieser Felsdenkmale uber-

haupt: das Bild soil nicht nur wie die Inschrift, deren offentliche Verkiindung dem Leser ans

Herz gelegt wird, des Tatenruhmes Ewigkeit sichern, das Symbol soil auch des dargestellten

Triumphes Dauer auf magischem Wege erzwingen : Dies Reich soil unversehrt sein

!

Fiir uns birgt das Bild keine Geheimnisse mehr, seine Sprache ist klar und unmiBverstandlich.
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Doch ist es durchaus nicht immer verstanden worden. Pietro Della Valle, uns bekannt durch

Goethe's Beschreibung seines Lebens im Westostlichen Diwan, dachte, fur die friihe Zeit —
er sah Blstun urn 1617/18 — merkwiirdig gut, an Semiramis als Schopferin des Dareiosdenk-

mals, wie einst Ktesias. Der arabische Geograph Ibn Hauqal, der um 367 H./977 Chr. schreibt,

sagt: Jemand der es gesehen hat, hat mir berichtet, daB an diesem Berge (namlich Bahistun)

das Bild einer Schule ist und des Lehrers und der Kinder im Felsen; der Lehrer hat etwas wie

einen Stock in der Hand, mit dem er schlagt. Jener sah dort auch eine Kiiche: Der Koch steht da,

die Kochtopfe sind auf Dreibeine gesetzt, und der Koch hat in der Hand einen Kochloffel."

Das Bild der Schule ist das Dareios-Relief. Die Kiiche ist am Berge von Blstun nicht erhalten.

Aber ihr Sinn ist ohne weiteres deutlich : der Koch ist ein Adorant, der Kochloffel das Barsom-

biindel, die Kochtopfe auf DreifiiBen sind Feueraltare. Genau so ist das Relief an einem der

Graber von Issakawand. Und mir will scheinen, daB die drollige Beschreibung einfach auf dieses,

mit Verwechslung des Ones, wenn nicht auf den Felsblock mit dem betenden Parther zu be-

ziehen ist. /27/

Die Komik, die Ruhmestaten des groBen Dareios fiir das Bild einer Schule und des Lehrers mit

dem baculum in der Hand zu halten, wird wesentlich gemildert, wenn wir horen, was um 1805/06

der franzosische General Gardanne, derGesandte, den die franzosische Republik und Napoleon

an Fath
C

A1T Shah zur Bekampfung der Russen in Georgien, der Briten in Indien schickten, von

dem Relief sagt; er erklarte es als Darstellung des Heilandes und der Zwolf Apostel, das Ahura-

mazda-Zeichen als Kreuz. Viel naher kamen der Wahrheit Sir Robert Ker Porter, 1817—20,

der eine Anspielung auf die babylonische Gefangenschaft der Juden, und Lord George Keppel,

1824, der die Furbitte Esthers vor Ahasverus fiir die Juden zu erkennen meinte. Beide hatten

den Athrina irrig fiir eine weibliche Gestalt angesehen, hatten aber richtig auf den achaemeni-

dischen Charakter des Ganzen geschlossen. /28/

In alien Dingen kniipft das Dareios-Denkmal an die alteren Denkmale, die wir betrachtet haben,

an. Nicht nur daB das Handwerk der Felsbearbeitung fortlebt, daB etwa das Ahuramazda-Symbol,

das iiber dem Konige schwebt, aus der Sonnenscheibe von Sahna abgeleitet ist: Der ganze

Vorwurf des Bildes ist ja unverkennbar von dem Relief des Annubanini abhangig. Die Haltung

der Konigsgestalten stimmt genau iiberein; nur die abwehrende, Gnade versagende Gebarde

der Rechten des Dareios ist neu. Der Innina des Annubanini entspricht das Ahuramazda-Sym-

bol in Blstun. Und selbst die Zahl der neun besiegten Feinde ist die gleiche, da die zehnte Ge-

stalt erst ein Nachtrag ist. Es ist, als hatte ein altes Sagenmotiv das Bild beeinfluBt, oder als. hatte

sich hier eine der seltsamen Wiederholungen geschichtlicher Vorgange ereignet, die in Iran tat-

sachlich mehrmals vorgekommen sind.

Wenn der Vorwurf des Dareios-Reliefs deutlich in Anlehnung an das Annubanini-Relief ge-

schaffen ist, also eine alteinheimische Oberlieferung fortgefiihrt wurde, so zeigt ein Vergleich

mit einem assyrischen und einem babylonischen Bildnis, daB der Stil, die Erscheinungsform der

achaemenidischen Kunst, dem groBen Zeitabstande gemaB aus andern Quellen flieBt.

Das assyrische Relief, Tafel XI 1., das wir zum Vergleich mit der Gestalt des Dareios heran-

ziehen, stellt Asurnasirpal III. dar (884—859 v. Chr.); es befindet sich in der Vorderasiatischen

Abteilung der Berliner Museen. Der Babylonier ist Merodachbaladan II. (715 v. Chr.) von der

Belehnungsurkunde des Berliner Museums, Tafel XI r. Bei dem Vergleich ist zu beachten, daB
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die Aufnahme des Dareios-Reliefs eine Fernaufnahme aus groBer Entfernung, aber immer noch

mit sehr schragem Winkel und daher starker Verkiirzung ist, und daB also Gestalten und Kopfe

in Wahrheit viel schlanker sind, als auf der Tafel X. Man kann sie selbst besonders schlank

nennen. Man muB sich ferner klar machen, daB zeitlich Kyros' und Dareios' Achaemenidenreich

das neubabylonische Reich Nebukadnezars, Nabunaids und Belsazars ablost, wie zuvor Kyaxa-

res' Mederreich das Reich Sardanapals von Ninive, daB also zwischen dem Ende des assyrischen

Reichs und seiner Kunst und zwischen dem Dareios-Relief ein Zeitraum von 150 Jahren und

der Raumabstand des medischen Reiches liegt. Man muBte also erwarten, daB die achaemenidi-

sche Kunst an die neubabylonische ankniipft.

Eine eindringende stilistische Zergliederung, die weit iiber den Rahmen dieses Buches hinaus-

gehen wiirde, ?eigt aber, daB die Beziehungen von Persis zu Assyrien engere sind, als zu Baby-

bylonien. Die drei Kopfe Dareios', Merodachbaladans und Asurnasirpals sind hierfur keine

schlechten Bespiele. Wenn die achaemenidische Bildhauerei der assyrischen trotz des zeitlichen

und raumlichen Abstandes naher verwandt ist, als der babylonischen, so ist das allein durch

die Annahme zu erklaren, daB sie nur die Erbin der uns bis heute in Denkmalern unbekannten,

aber sicher irgendwo begrabenen medischen Kunst war. Die medische Kunst muB alle Eigentiim-

lichkeiten der achaemenidischen bereits vorgebildet haben, und bei ihr ist es naturgemaB, wenn

sie an die assyrische ankniipft. Und wiederum lehrt ein tieferes Eindringen, daB die assyrische

Kunst hier nur eintritt, als ein gut bekannter Zweig, fur die weitere Familie der Kunst, die sich

iiber Kleinasien und Nordmesopotamien, vor allem aber auch iiber das urartaeische Armenien

erstreckte. Die Kunst dieser Velker, mit denen die Meder bei ihrem ersten SeBhaftwerden auf

iranischem Boden in enge Beriihrung traten, hat auf die medische Kunst den entscheidenden Ein-

fluB geiibt. Das zeigen uns die Denkmale der Achaemeniden. /29/

So bedeutet Dareios
9 Denkmal von Blstun fur die Geschichte der Kunst, daB hier eine starke

Stromung von Nordwesten her nach Siidosten lauft. Sie ist es, die Pasargadae und Persepolis

geschaffen hat. Und sie ist weithin fuhlbar geworden: in der ersten Steinbildhauerei der zentral-

indischen Schule sehen wir in der dargestellten Holzarchitektur und unter den Typen der

Menschen undTiere eine ganze Anzahl von achaemenidischen Elementen,so daB man vom „Per-

sischen Stil der zentralindisch^n Skulpturschule* spricht. Auch in China stammen die ersten

bisher bekannten Reste der Felsarchitektur, des Quaderbaus und der Bildhauerei in Stein, alle

zugleich erst aus der Zeit der beiden Han-Dynastien, 202 v. — 8 n. Chr., und 25 — 220 n. Chr.

Friiher hielt man diese Kunst fur ganz bodenstandig und unabhangig. Je mehr von ihr in neu-

ester Zeit bekannt wird, um so mehr werden die Beziehungen in den Formen der Baukunst,

in den Bauweisen, in den Typen der Misch- und Fabeltiere gerade mit der vom achaemenidi-

schen Persien beeinfluBten zentralindischen Skulpturschule bemerkbar. So rollt diese Woge von

West nach Ost, vom Mittelmeer bis zum Gestade des Stillen Ozeans. /30/ Eine Gegenbewegung

hat es zunSchst nicht gegeben. Denn schon seit dem 6ten Jahrhundert hatte die griechische

Kunst eine Hohenstufe erreicht auf der ihre Oberlegenheit iiber alle morgenlandische Kunst ent-

schieden und fur lange Zeit hinaus unerschiitterlich war.

Denkmaler altpersischer Bildhauerei auBerhalb der Konigsstadte Pasargadae, Persepolis, Susa

und Agbatana, — auch Babylon kann man dazu zahlen — gehoren zu den groBten Seltenheiten.
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Aber das unvergeBliche Museum von Konstantinopel besitzt einige solche Werke, die ich dank

der Freundschaft Sr. Exzellenz Dr. Halil Edhem Bey's hier verfiffentlichen kann. Tafeln XII,

XIII und XIV u.

Das erste von ihnen ist im August 1907 im Dorfe Erghili, 25 km SSO von Pandemia am Mar-

mara-Meere gefunden. /31/ Es ist ein Block aus prokonnesischem Marmor von etwa 2,18 m
Lange. Der Bildstreifen hat 0,68m Hohe; die Relieftiefe betragt nur 8 mm. Ein Perlstab schliefit

den Block oben ab. Tafel XII u. XIII u.

Die Hauptseite zeigt einen Zug dreier auf Maultieren reitender Frauen. Die Tiere haben Sattel

unter Schabrake, aber weder Vorder- noch Zaumzeug. Die Ziigel waren sicher gemalt, da die Hand-

haltung der Frauen sie erfordert. Das Maultiertum ist in der Kopfhaltung, denNiistern, vorallem

in den eselhaften Beinen und den Schweifen verdeutlicht. Die Reiterinnen sitzen jm Frauensitz.

Gekleidet sind sie in ein langes, enges Gewand und einen Umhang, der vom Kopf zu den

Knocheln herabfallt. Eigentlich eine ganz moderne, morgenlSndische Frauentracht. Die Haltung

der Hande wechselt etwas, wohl nur urn eine vollige Eintdnigkeit zu vermeiden. Die erste und

und dritte Reiterin haben einen Fuhrer zu FuB. Er tragt Armelrock, lange Hosen und Schuhe :

Die mit Beischriften versehenen Vdlkerdarstellungen von Dareios' Grab in Naqsh i Rustam zeigen,

dafi das Meder sind. Daher finden wir auch den Baschlik bei ihnen wieder, den der Medervom

Kel i Daud trug.

Die linke Schmalseite des Blockes, Tafel XIII u. r., zeigt gerade noch Kopf, Brust und FuB

eines schreitenden Pferdes. Die Mahne ist wie bei den Maultieren geschnitten, ein Artunterschied

zwischen Pferd und Maultier aber ist die beigezaumte Haltung und die frisierte Chiprine des

Pferdekopfes. Die rechte Schmalseite, Tafel XIII u. 1., zeigt Krupe und Hinterhand von drei

nebeneinander schreitenden Pferden. Die Pferdeart geht aus dem langhaarigen Schweif hervor.

Man sieht auch noch die Satteldecke und den Riicken einer reitenden Gestalt, dem Umhang

nach einer Frau.

Der Sinn der Darstellung ist darnach kaum zu deuten. Der Zug der Frauen, die wohl auf einem

Marsche begriffen sind, setzte sich offenbar auf vier Seiten eines aus Quadern und Platten ge-

mauerten, vierkantigen Denkmals fort. Da neben Maultieren Pferde vorkommen, so mogen

auch mannliche Reiter aufgetreten sein. Ein wichtiges Stilmerkmal ist die fast unveranderte

Wiederholung der Reiterinnen. Die Belebung durch etwas wechselnde Handhaltung der Frauen

und kaum merklich abweichende Kopfhaltung der Pferde, fallt kaum ins Gewicht. Das aber ist

typisch achaemenidisch. Wir haben schon den Zug der 9 Gefangenenaufdem Dareios Denkmal

von Blstun betrachtet. Die Tributzuge und Heerscharen, die Vfilker des Reichs an den Thronen,

die treppensteigenden Diener von Persepolis, die Leibwachen von Susa sind alles Beispiele

dieser Behandlung der menschlichen Gestalt als bloBen Einzelgliedes in einem gro&em, ornamental

und unendlich wiederholten Rhythmus. /32/ Das ist ungriechisch.

Ist die Auffassung, dafi der Zug sich fortsetzte und auch Manner in ihm auftraten, richtig, so

gehdrt vielleicht ein zweites Stuck zu demselben Denkmal; wenn nicht, so zu einem ganz

ahnlichen, und es wurde dann — erst recht belangvoll — sich um kein vereinzeltes, sondern

urn ein typisches Denkmal handeln. Das Bruchstuck, Tafel XIII o., wurde ebenfalls dicht bei

Erghili gefunden. Es mifit 1,21 m Lange und 0,54 m Hohe. Man sieht Reiter nach rechts, der
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vordere auf einem Hengst, hinter ihm zwei nebeneinander. Dieses Paar erscheint wie zwei mit

geringer Verschiebung aufeinander gelegte Umri&zeichnungen. Es ist das ein zweites Stilmerk-

mal deraltpersischenKunst und begegnete schon bei der rechtenSchmalseitedesersten Blockes;

dort sah man zu den drei Pferden seltsamer Weise nur den Umrifi einer einzigen Frau. Die

hellenische Kunst findet sich im 6.Jahrhundert auch noch oft so mit der Aufgabe des rSumlichen

Hintereinander im Flachbilde ab. Die persische erst recht. Und bemerkenswert ist, da6 auch

die chinesische Kunst der westlichen Han-Dynastie, 202 v. Chr. - 8 n. Chr., in der die ersten

Bildhauereien in Stein auftreten, genau so arbeitet.

Die Obereinstimmung in Stil und Stoff zwischen beiden Blocken geht sehr weit. Die Pferde

haben die gleichen geschnittenen Mahnen, ihre Chiprinen sind nicht zu erkennen, die Schweife

sind in persischer Mode geknotet. Die gleiche Pferdefrisur werden wir in Persien tausend

Jahre spater wieder finden. Die Reiter tragen medischen Faltenrock und lange Hose, daruber

den Pelzmantet, die Fleischseite der Felle nach auBen, die Armel leer herabhangend, vietteicht

iiberhaupt gar keine Rdhrenarmel, sondern nur Lappen ; nur wo der Pelz vorn offen ist, zeigt

sich die Haarseite der Felle. Fur die ganze Tracht kann man unter den heutigen Trachten der

Perser und Kurden leicht genaue Entsprechungen nachweisen.

Beide Flachbilder sind nicht graeco-persische, sondern echt persisch-achaemenidischeArbeiten.

Ihre Zeit wiirde ich an die Wende des 6, zum 5. Jhdt. setzen. Und ihr Ursprungsort kann nur

das in nachster Nahe des Fundortes Erghili zu suchende Daskyleion, der Sitz der achaemenidischen

Satrapen von Phrygien gewesen sein.

Die Vorderasiatische Abteilung der Museen zu Berlin besitzt ein seltenes und kostbares Stuck

in einer silbernen Statuette,VA. 4852, von voll gegossener und dann ciselierter Arbeit. Tafel XV u.

Solche Werke der Kleinkunst in edlem Metall gibt es aus altpersischer Zeit vor allem aus zwei

Schatzfunden, namlich dem romantischen, im Kafirnighan bei Kubadian gefundenen und ins Bri-

tische Museum gelangten Oxus-Schatze, und aus einem achaemenidischen Grabfund in Susa, jetzt

im Louvre. Dem Berliner Figurchen am nachsten steht eine ebenfalls voll gegossene Statuette,

die Alexander Cunningham schon beschrieben hat. /33/

Die Berliner Statuette stellt einen Mann dar, bekleidet mit faltigen Hosen, weiten Rock, Strick

urn die Huften, mit umgehSngten Pelz, der hier auch die Fellnahte an Schulter und Arm deutlich

zeigt, und den Besatzstreifen vorn. Der Pelz hat einen kapuzenhaften Kragen, und eine Fibel,

die ihn auf der Brust hielt. Genau derselbe Schnitt des Pelzes aus samisch gegerbten Fellen,

Fleischseite nach aufien und schdn voll gelber Seide bestickt, wird noch heute in Bukhara ge-

fertigt und weit uber das Morgenland verbreitet. Auf dem Kopftragt der Mann den Baschlik,die

kyrbasia, die die Griechen, nach dieser Darstellung sehr ansprechend, als Hahnenkamm iiber-

setzen. Die ganze Tracht entspricht genau der der Reiter, und wir haben sie nun schon mehr-

mals als medisch bezeichnet. Der Mann ist also Meder, und die Arbeit ist eine iranische aus der

Achaemenidenzeit.

Dem besseren Verstandnis des Stiles und der Trachten diene Tafel XVI. Ihre mittlere Ab-

bildung zeigt zwei Iranier. Der Block, VA Nr. 2987 der Vorderasiatischen Abteilung der Mu-

seen zu Berlin, stammt aus Persepolis. Er kann nur ein Teil der groBen Tributzuge sein, von

denen es vier dort gibt: am tatchara des Dareios, am Palast, hadish
y
des Xerxes, an der Frei-

4 HERZFELD, Aslen
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treppe des groBen Apadana des Xerxes und am Palast, ustashana, Artaxerxes' III. /34/ Da alle

diese wichtigsten der Bildwerke von Persepolis sehr mangelhaft aufgenommen sind, ist es nicht

erkennbar, zu welchem unser Stuck gehoren mag. So weit die Aufnahmen reichen, ist weder in

den Tributziigen, noch unter den des Reiches Vfllkerschaften darstellenden ThrontrSgern der

Palaste und der Graber ein solches Volk vertreten. Nach Haar- und Barttracht und nach der

Koptbedeckung aber gehoren sie zu der sakischen Gruppe wie die Sogder, Khwarizmer, amyrgi-

schen, spitzmiitzigen und transeuxinischen Saken und die Skudra.

Ein schneller Blick iiber die drei Bilder lehrt, daB die Gesichtsziige der drei verschiedenen Vdlker

nicht verschieden dargestellt sind. Das ist nur der Fall, wenn ganz abweichende Rassen, wie

etwa Neger dargestellt werden. Im ubrigen wird die Art nur durch Haar- und Barttracht, und

durch die Kleidung unterschieden. In der DarstellungderHaarewirddabeieinebemerkenswerte

Fertigkeiterreicht. Wenn also nicht einmal die Volkstypen unterschieden werden, so ist erst recht

in dieser Kunst noch kein Platz fur irgend welche Strebungen, das Gesicht einer Einzelperson,

und sei es eines Konigs, etwa als Portrat aufzufassen.

Der Kopf zur Linken, Tafel XVI 1., stammt ebenfalls aus Persepolis und ist wie jene Saken, seit

vielen Jahren im Besitz der Vorderasiatischen Abteilung VA Nr. 212. Auch seine genaue Her-

kunft lafit sich diesmal mit Sicherheit ermitteln : er stammt entweder vom Tatchara des Dareios

odervom Hadisch des Xerxes. Dargestellt ist ein Palastdiener, der wie viele andere, eine Treppe

hinansteigt, beschaftigt mit der Vorbereitung eines feierlichen Gastmahls; unser Mann tragt auf

einem Brett einen Weinschlauch. Der medische oder uberhaupt iranische Baschlik ist in etwas

andrer Weise urn den Kopfgeschlungen, als sonst, sein einer Zipfelhangt iiber die Schulterherab.

Der rechte Kopf, Tafel XVI r., gehort einem persischen Bogenschutzen an, in persischem Falten-

gewand und mit persischer, geriefelter Tiara auf dem Haupt. Kennzeichnend ist die Haartracht:

unter dem Rand der steifen Filzmutze quillt das etwas starre Haar in einem starken Schopf, der

durch sorgfaltiges Kammen so gewOhnt wird, hervor. Mit Ausnahme des Dareiosdenkmals von

Blstun ist diese Haartracht die in der Kunst von Persepolis und Susa allein bei Persern, Medern

und Susiern ubliche. Die Grabreliefs, denen wir die Bestimmung derverschiedenen Volkerschaften

danken, da trotz der Zerstorung des groBeren Teils ihrer Beischriften die VQlkerlisten der In-

schrift und die Worte: „Wenn Du nun denkst: Wie vielfach waren jene Lander, die der Kdnig

Dareios besafi, sobetrachte dasBild derer, die meinen Thron tragen, dann wirstdusieerkennen!
u

keinen Zweifel mehr lassen, die Grabreliefs zeigen auch die Parthava im westlichen Khorasan,

die Haraiva in Herat, die Bakhtrish in Baktrien, die Zranka in Slstan, die Harakhvatish im siid-

lichen Afghanistan, ja auch die indischen Vdlker der Sattagyden, Gandara und Hindu mit der

gleichen Haartracht. Wer in der altpersischen Kunst seit Persepolis mit anderem Haar dargestellt

wird, gehdrt also nicht zu den Iraniern. Die gleiche Tracht lebt aber auch heute noch unverandert,

und zwar bei fast alien iranischen Kurden und bei vielen Persern. Unter der hohen Filzmutze,

der kulah, steckt immer der Kamm, mit dem man sie alle Augenblicke ihre schone Frisur pflegen

sieht. Der Kamm ist daher auch auf den kurdischen Grabmalern das Symbol des Mannes, nicht

etwa der Frau. In Aussehen und Trachten sind ja uberhaupt die Kurden vor alien die lebende

Erlauterung der achaemenidischen Denkmale. Auchinihren Hausernlebt das alte medische Haus,

wie wir sahen.
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1st diese Haartracht seit deni fiinftenjahrhundert v. Chr. dritthalbjahrtausende unverandert ge-

blieben, so wird man auch in dem Kopfchen, das Tafel XVI o. in Vorder- und Seitenansicht, in

naturlicher GroBe zeigt, einen Iranier erkennen miissen. Damit aber gewinnt dieses Kopfchen

eine ungewohnlicheBedeutung:Ichhabe es personlich auf einer Reise amEuphrat in dem kleinen,

auf einem alten Ruinenhugel liegenden Dorfchen Ishara gefunden. Der Hiigel ist durch einen

gleichzeitig gemachten Tontafel-Fund als das alte Tirqa, die Hauptstadt des bis zur Wende des

III. zum II. Jahrtausends v. Chr. bliihenden, semitischen Reiches von Hana und Mari bestimmt.

Eine ganzeReihebeiderselbenGelegenheit erworbener Kleinfunde aus diesem Hiigel entstammen

samtlich dieser sehr alten Zeit. /35/ Das Kopfchen ist aus Alabaster. Das ovale Gesicht, leider

abgerieben, laBt deutlich sehen, daB die Augen aus anderem Stoff, sicher aus bunten, das Weifie

und die Iris bezeichnenden Steinen eingesetzt waren. Ferner sind die Augenbraunen eine Rille, also

hatten auch sie eine Einlage, namlich aus Kupferdraht, und daraus ist zu folgern, daB auch die

Wimpern durch Kupferdraht bezeichnet waren. Endlich sieht man Durchbohrungen der Ohr-

lappchen: diese trugen also einst Ohrringe aus Edelmetall. So gehorte das Kopfchen zu einer

Statuette aus vielerlei kostbaren Stoffen und war ein kleines Schatzstuck. Aber alles dies ist kenn-

zeichnend fiir die sumerisch-semitische Kunst des alten Babylonien, aus der Zeit um oder noch

vor 2000 v. Chr.

Nun tragt diese so alte Statuette die kennzeichnende iranische Haartracht, die bei keinem der sonst

in Vorderasien sitzenden Volkern vorkommt, und ist sicher als Iranier anzusprechen. Aus ge-

schichtlichen und literarischen Quellen ist uns bisher das Vorkommen der Iranier in so hohem

Altertum in Vorderasien noch nicht bekannt. Sie treten erst gut 500Jahre spater auf. Daher wird

man in diesem kleinen Kopfchen ein Beweisstiick daftir erblicken, daB unsere geschichtliche

Kenntnis auf diesem Gebiet noch taglich grundlegende Erweiterungen erfahren kann.

Nach der Betrachtung dieser Kunstwerke besteht iiber die Opferhandlung, die auf dem Relief

TafelXV r. abgebildet ist, kein Zweifel mehr. Dies Stuck wurde in Erghili gekauft, als jene anderen

Werke in das Museum nach Konstantinopel uberfuhrt wurden. Es war in die gleiche mittelalter-

liche Mauer verbaut, in welcher der Zug der reitenden Frauen eingemauert war. Es wird heut

im Konstantinopeler Museum aufbewahrt. Der Stein ist Prokonnes-Marmor; die Hohe miBt 0,67,

die Breite 0,50 m. /36/

Ein alterer und hinter oder rechts von ihm ein j lingerer Mann, genau in der Tracht der Berliner

Silberstatuette, also in langen Hosen, faltigem Rock, den Pelzmantel umgehangt, den Baschlik

auf dem Kopf, stehen da in der Haltung des Beters vom Kel i Daud, Meder wie jener. Die Zipfel

des Baschliks verhiillen den Mund, die Linken halten das Barsom-Bundel, wahrend die Rechten

betend erhoben sind. Vor den Betern liegen ein Rinder- und ein Widderkopf auf einer ge-

schichteten Unterlage. Das ist ihr Opfer.

Herodot sagt Buch I., 131—32: „Die Perser machen weder Altare, noch ziinden sie Opfer an,

wenn sie opfern wollen. Sie gebrauchen keine Libationen, Jteine FlQten, keine Binden, keine

Gerstenkorner. Wie jeder von ihnen opfern will, so fuhrt er sein Opfertier auf einen reinen

Ort, und ruft den Gott an, seine Tiara bekranzt mit Myrthen am liebsten. Der Opferer darf nicht

fiir sich allein um Gutes flehen, sondern er rauB Wohlergehen fiir alle Perser und ihren Kdnig

erbitten; denn unter alien Persern ist er ja inbegriffen. Er zerlegt dann das Opfer in Stiicke und

Digitized byGoogle



28

kocht das Fleisch, nimmt die zartesten Krauter, am liebsten Klee, und legt alles Fleisch darauf.

Wenn er das besorgt hat, tritt ein Magier neben ihn und stimmt die Theogonie an, die jene den

Opfergesang nennen. Ohne Magier ist es bei ihnen nicht Brauch zu opfern. Nach einer kurzen

Weile tragt der Opferer das Fleisch fort und verwendet es nach Belieben.

Strabon sagt, Buch XV p. 732-33: „Die Perser opfern an einem reinen Orte, nach Gebet,

das Opfertier heranfiihrend. Nachdem der das Opfer darbringende iMagier das Fleisch verteilt

hat, gehen sie es mitnehmend davon, ohne den GQttern ein Stuck ubrig zu lassen. Denn der

Gott bedarf nach ihrer Auffassung nur der Seele des Opfers, weiter nichts. Indes behaupten

einige, sie legten doch ein klein wenig von der Fetthaut auf das Feuer. — Dem Feuer und dem

Wasser opfern sie anders: Dem Feuer indem sie entrindetes, trockenes Holz hinlegen und

Fett oben darauf tun; dann ziinden sie es, Oel zugieBend an, blasen aber nicht etwa mit dem

Munde, sondern anfachen es nur mit dem Facher. Wer Feuer anblast, Totes oder Kot hinauftut,

muB sterben. Dem Wasser opfern sie, wenn sie an einen Teich, FluB oder Quelle kommen, indem

sie eine Grube graben und dahinein schlachten. Dabei haben sie acht, nicht etwa die Nahe des

Wassers zu beflecken und es zu verunreinigen. Dann legen die Magier das Fleisch auf Myrthen-

und Lorbeerzweige, ziinden sie mit diinnen Zweigen an und singen, indem sie dabei eine Mi-

schung von Oel, Milch und Honig ausgieBen, aber nicht etwa auf das Wasser oder Feuer, sondern

auf den Boden. Die Opfergesange machen sie sehr lange, und halten unterdes ein Biindel von

Myrthen- und Lorbeerzweigen in der Hand." - In Kappadokien, wo der Feuerdienst besonders

fest wurzelte, feiern die Magier den Gottesdienst in den Feuertempeln und *singen etwa eine

Stunde vor dem Feuer, das Stabbiindel in der Hand, Tiaren von Filz auf dem Haupt, die beider-

seits iiber die Kinnbacken herabreichen bis zur Verhullung der Lippen". —

Diese Schilderungen erlautern das Bild vollig. Man konnte hochstens zweifeln, ob die Unterlage

der Opferstiickedie Reiser von Myrthen und Lorbeer seien, oder ob gar kein Brandopfer gemeint

sei und die geschichtete Unterlage groBe Brodfladen vorstelle, wie sie heute in Persien gebacken

werden.

Den linken Rand des Bruchstiickes nimmt der Rahmen einer Tur ein. Er hat einen Pfosten von drei

Fascien und einem Kantenprofil; der Tiirsturz ist ebenso gegliedert. Die Tur hat darauf einen

Aufsatz, der seitlich konsolenartig ausladt, und oben ein Wellenprofil hat. Diese Art Tiirrahmen

ist kennzeichnend fur die alteste Zeitspanne der achaemenidischen Baukunst. Er kommt vor am

Grabe Kyros', an dem Zindan genannten Grabturm von Pasargadae, und an der sog. Ka'ba i

Zardusht, der Kaaba des Zarathustra, einem Grabturm vor den Felsgriibern von Naqsh i Rustam.

Das gleiche besondere Tiirprofil kommt weiter an den Felskammern von Syrt in Pamphylien und

den Bauten von Sillyon in Pisidien vor, die ebenfalls dadurch als Werke achaemenidischer Art

gekennzeichnet werden. /37/ In Persepolis hingegen tritt es nicht mehr auf, sondern ist dort ganz

durch die aegyptisierende, gefiederte Hohlkehle ersetzt. Die Kunstform ist zugleich eine Bau-

weise, die damit verdrangt ist. Diese Tiirform spricht also fur persischen Ursprung und moglichst

hohes Alter des Opferbildes. Dennoch ist das kein persisches, sondern ein hellenisches Werk in

persischer Art von der Wende des 5. zum 4. Jahrhundert. Und die echt persischen Ziige werden

durch eine persische Vorlage hervorgebracht sein.

Das Verhaltnis zwischen achaemenidischer und hellenischer Kunst wird meist nur vom Gesichts-
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winkel der griechischen aus betrachtet. Man weist darauf hin, da& die Perserkonige Statuen wie

die Tyrannenmorder Harmodios und Aristogeiton des Anterior, die Artemis von Brauron,

den Apollon von Kanachos aus Didyma entfiihrt und in ihren Hauptstadten aufgestellt, und

da6 griechische oder halbgriechische Kunstler wie ein Telephanes von Phokaia, ein Lyder Py-

thios fur sie gearbeitet haben. Dazu die Tatsache, da6 die ionische Kunst der Zeit von Pasar-

gadae und Persepolis, also von der Mitte des 6. zur Mitte des 5. Jahrhunderts, an innerem

Wert und auBerem Kdnnen die achaemedische Kunst langst iiberfliigelt habe. Das alles ist richtig

und doch ware die Folgerung der Abhangigkeit und wesentlichen Beeinflussung der achaeme-

nidischen Bildhauerei durch die hellenische eine einseitig gesehehe und falsche.

Man konnte zu diesen Nachrichten noch die morgenlandische bei Hamza von Isfahan stellen,

Humai, die ihm ja als Erbauerin von Persepolis gilt, habe rhomaeische Arbeiter an ihren Bauten

arbeiten lassen. Indes ist das nichts als ein Schaffen der Vergangenheit nach dem Bilde der

Gegenwart; denn diese Nachricht stammt aus einer Gestalt des sasanidischen Konigsbuches

und wirft das Bild der sasanidischen Zustande einfach in die sagenhafte Vergangenheit zuriick.

Die Sasaniden lieBen in der Tat ihre groBen Ingenieur- und Kunstbauten von romischen Kriegs-

gefangenen oder teuer belohnten Baumeistern erbauen.

Auch die Stelle bei Diodor I. 46, tiber die Verwendung agyptischer Kunstler ist von keinem

Belang. Sie entstammt der Schilderung und Geschichte von Theben, die voll ist des eifersuch-

tigsten Lokalpatriotismus. Sie gibt die priesterliche, parteiische Oberlieferung von der Verbren-

nung und Plunderung der Tempel Thebens durch Kambyses, durchaus nicht glaubwiirdig, und

fiigt hinzu: „Eben damals haben die Perser, weil sie diese Schatze nach Asien mitgenommen

und auch Kunstler aus Agypten geholt haben, jene beriihmten Palaste in Persepolis und Susa

und in Medien gebaut." Zur Erklarung der agyptisierenden Hohlkehlen an den Palasttiiren, der

geflugelten Sonnenscheiben auf den Baldachinen gebrauchen wir diese agyptischen Handwerker

nicht. Diese Elemente gehoren zum Handwerkszeug der Kunst dieser Zeit, die im wesentlichen

von der aramaischen Bevolkerungsschicht getragen wird, und vollkommen der im ganzen Reich

geltenden aramaischen Verkehrssprache entspricht. Handwerk, Grundsatze des Entwurfs, Stoffe

und Vortragsweisen der achaemedischen Kunst sind nicht agyptisch beeinfluBt.

Sicher haben Handwerker der verschiedensten Herkunft an den Bauten und Bildhauereien der

Grofikonige mitgewirkt. Und es ist wahrscheinlich, daB diese genau wie spater unter den

Umayyaden und ersten Abbasiden aus alien Provinzen des Reichs auf dem Wege der Leiturgie

herbei geschafft wurden. Das heiBt, es gingen Erlasse an die Satrapen, aus ihren Landern Hand-

werker und Baustoffe gegen Bezahlung, aber in Frohn, zu liefern. So ist auch wohl die tendenz-

haft entstellte Nachricht der agyptischen Priester bei Diodor zu verstehen. Auf diese Weise er-

klSrt sich etwas sehr Merkwiirdiges: Die achaemenidische Kunst lebt allein an den Konigssitzen,

vielleicht an denen der grofien Satrapen. Wir haben ihre Zeugen aus Pasargadae, Persepolis,

Susa, Agbatana, Babylon. Vielleicht darf man Daskyleion hier erwahnen. Aber sonst ist bisher

von achaemenidischer Baukunst und Bildhauerei nichts bekannt geworden. Und sie sind auch

sonst kaum vorstellbar. Die Reste von Werken der Perserzeit in Ionien, im inneren Kleinasien,

in Syrien und Agypten sind anders; in ihnen setzt sich die Oberlieferung der betreffenden

Provinzen fort, und nur gewisse Eigentiimlichkeiten sind Anzeichen der Gleichzeitigkeit. Die
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eigentlich achaemenidische Kunst ist in so hohem Mafie eine konigliche und also ktinstliche

Schopfung, daB sie garnicht als allgemeine Volkskunst gedacht werden kann. Man sollte also

auch von achaemenidischer, nicht von altpersischer Kunst sprechen.

Ich mochte hier wiederholen, was ich vor etwa zw6lf Jahren in den „Iranischen Felsreliefs" aus-

gesprochen habe: „Wenn iiberhaupt auBerliche Beziehungen der persischen Reliefs, etwa im

Faltenwurf, zu griechischen Denkmalern beobachtet werden konnen, so kann sich das nur auf

den altionischen Kunstkreis beziehen, der uns vorwiegend aus Ephesos, vom Artemision her

bekannt ist, und dessen eigentliche Heimat wir in Milet suchen. Ein genaueres Eingehen auf

diese Beziehungen ergibt aber iiberzeugend, daB alle Ahnlichkeit in nichts besteht, als in einer

gewissen gleichmafiigen Hohe der technischen Fahigkeit, die in den allgemeinen Kulturbedin-

gungen des groBen Reichs geniigend begriindet ist.

Die achaemenidische Skulptur ist im Gegensatz zur griechischen, die auf ganz anderem Boden

erwachsen ist, durchaus die letzte, jungste und abschlieBende Entwicklungsstufe der Kunst des

alten Morgenlandes, auf deren vorgeschriebenen Richtungslinien fortschreitend sie AbschlieBen-

des und Eigenes geschaffen hat. Fur das abendlandische Altertum hat sie so gut wie keine Be-

deutung gehabt, so wenig und vielleicht noch weniger als es die spate assyrische und neubaby-

lonische Kunst je gehabt haben. Fur das Fortlaufen der Entwicklung, deren Erkenntnis die

Kunstwissenschaft erstrebt, liegt ihre Bedeutung darin, daB sie die Oberlieferung des alten vor-

derasiatischen Morgenlandes, das im Abendlande dem Griechentume vollig unterlegen war, in

den morgenlandischen Hellenismus hiniiberrettete, und so die mit dem Hellenismus allmahlich

beginnende, gewaltige Ruckwirkung des Morgenlandes gegen das Abendland ermoglichte. Von

diesem Standpunkte aus, der eines der groBteh Probleme der Kunstgeschichte umfaBt, miissen

wir uns mit der achaemenidischen Kunst befassen."

HELLENISTISCHES
Um die Bedeutung der Eroberung des Morgenlandes durch Alexander d. Gr. zu begreifen,

konnte man allerhand vielsagende Vergleiche Ziehen: man konnte sagen, das greise Morgenland

fiel, alle seine Moglichkeiten ausgeschopft habend, einfach dem fremden Eroberer, einem in

seiner Kultur noch ganz jugendlichen Volke zur Beute, wie spater das alte Romerreich den

Germanen. Man konnte auch die griechische Eroberung mit der arabischen vergleichen, man

konnte Alexander all den groBen Welteroberern, den Djingiz Khan und Timur Leng, die sich

alle als seine Nachfolger und Nachkommen betrachteten, gegenuber stellen. Man konnte aber auch

den Hellenismus durch die Renaissance erklaren, die die Oberlieferung von der Gothik zum

Barock unterbricht, eine Oberlieferung, die spater unter immer weitergehender Ausscheidung

der Gedanken der Renaissance wieder angeknupft wird. Man konnte endlich und am richtigsten

den Hellenismus im Morgenland in Parallele setzen zur heutigen Europaisierungder alten morgen-

landischen Kulturlander. Aus jedem dieser Vergleiche wiirde man manches Richtige und Wich-

tige fur das Verstandnis des Hellenismus, also des durch Alexanders Eroberungen vom griechi-

schen Boden und vom griechischen Volkstum losgelosten Griechentumes gewinnen. /38/

Die Iranier selbst haben in ihrer Geschichtsuberlieferung eine eigene Abfindung diesem Er-
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eignis gegeniiber. Eine Fremdherrschaft ohne Einschrankung ertrug offenbar ihr Stolz nicht, und

so machte die Legende Alexander zum Sohne des vorletzten Konigs der Konige Dara mit einer

bald nach der Ehe verstoBenen Tochter Philipps von Makedonien. So ungeschichtlich und eitel

diese iranische Gestalt der romantischen Geburtsgeschichte Alexanders ist, so liegt auch in ihr

einetiefe Wahrheit, wenn wir die Legende als Symbol fassen: Dara ist das alte Morgenland,

Philipps Tochter das Griechentum, Alexander aber der Hellenismus : von Osten her betrachtet,

vom groBen Asien her, an dessen Tor wir stehen, ist ja das ganze Hellenentum nur ein SchoB-

ling vom groBen Stamme Asiens, der Hellenismus ein Kind des alten Morgenlandes, eine Epi-

sode von tiefster ^X'irkung und allumfassender Weite, wie es der unsterbliche Ruhm Alexanders,

der noch heute die Gemuter der Asiaten bewegt, ausdriickt, aber doch nur eine Episode von

der Dauer weniger Menschenalter, gemessen an den Jahrtausenden alter, morgenlandischer

Geschichte. /39/

Wohl gibt es keine Faden, die das Morgenland vor und nach Iskender dem Zweigehornten un-

mittelbar verkniipfen. Alles was nach dem Hellenismus aus dem alten Morgenland lebendig

geblieben ist, ist durch das Medium des Hellenismus hindurch gegangen, durch griechischen

Gedanken befruchtet und neu gestaltet worden. Aber Asien ist Asien geblieben bis auf den

heutigenTag. Und wird es bleiben, und wird, wie es den Hellenismus verdaut und ausgeschieden

hat, so die Europaisierung verdauen und Asien sein. Und Europa, das sich stets als auBerster

Gegensatz und als Sonderwesen fiihlte und doch nur Asiens Glied war, muB der Gegenwirkung

Asiens erliegen, wie vor dreizehnhundert Jahren.

Alle Menschen, Scharen, V6lker, die diese groBe Entwicklung trugen, sind durch das Tor von

Asien gezogen, haben seine Denkmale betrachtet und bewundert. Uns gilt es als Unsitte, seinen

Namen auf alten Denkmalern als Besucher einzukratzen. Die Welt hat es fast immer getan. So

sind die Denkmale am Tor von Asien ein steinernes Fremdenbuch von hochster Denkwiirdig-

keit. Und einem kunftigen Forscher mochte ich die Aufgabe vermachen, die uns ja wie alles

verwehrt wird, dies Fremdenbuch zu lesen und zu erlautern. Es sind nicht viele Sprachen und

Volker der Welt, die da fehlen. Und die Aufzeichnungen reichen vierzehn Jahrhunderte zuruck,

wenn nicht noch altere Namen gefunden werden.

Der groBte der Besucher hat seinen Namen nicht eingetragen. Als zweiter Dionysos von seinem

indischen Zuge nach den unerhorten Leiden des Marsches durch die gedrosischen Wusten nach

Susa heimgekehrt, hat Alexander selbst das Denkmal Dareios', oder wie es fur ihn schon hiefi,

die Stele der Semiramis besucht. Im 17. Buche Kap. 110 erzahlt Diodor in schwer verstSnd-

licher Kiirze den Marsch von Susa durch Sittakene, die Landschaft ostlich von Baghdad und

Ktesiphon, iiber einen sonst nicht genannten Ort Sambana zu dem unbekannten Volke der

Kelonen, mit einem Abweg in die „ einer Gotterwohnung gleiche, an Obstbaumen und andern Ge-

nttssen reiche Landschaft Bagistane*. Weiter zil den beruhmten Weiden der koniglichen Gestiite,

und nach Agbatana. Aufdem Ruckweg werden die Kossaer, das unbotmaBige Bergvolk im Pusht

i Kuh unterworfen. Beim Einzug in Babylon geschehen die ersten schwarzen Vorzeichen seines

nahen Todes. /40/ So hat Alexander zwei Mai das Tor durchschritten. Aber von eigenen Denk-

malen hat sowohl seine Zeit wie die seiner ersten Nachfolger in dieser Landschaft wenig hinter-

lassen.
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Auf dem Wege von Sultanabad nach Kashan oder Kum ragen noch heute unweit eines Dorf-

chens Khurha zwei schlanke Saulen auf, Tafel XVII. Sechs glatte Trommeln bilden den sich

verjungenden Schaft, auf dem als siebte das Kapitell liegt. Das Kapitell ist ein ionisches, mit

weitausladenden Schnecken, deren Windungen tief unterschnitten, deren Polster in der Mitte

stark eingezogen und von Bandern umkreuzt sind. Wenn diese Saulen auch vom griechischen

Standpunkt aus barbarisch aussehen, so sind dennoch die auf starke Schattenwirkung und auf

weite Sicht berechneten Formen keineswegs entartet, sondern darin ein passendes Gegenstiick

etwa zu dem korinthischen Zeustempel Seleukos' Nikators in Olba. In arsakidischer Zeit sahen

die iranischen Tempel aus, wie der von Kangawar oder wie die von Assur und Warka. Der

Tempel von Khurha ist ein seleukidischer Bau. Die Vorlagen fur Tafel XVII waren schon lange

in Friedrich Sarre's Besitz, sind aber nicht von ihm aufgenommen. Der Platz der Ruine ist

nie untersucht und allein von A. Houtum-Schindler kurz beschrieben. Wie die Abbildungen

das Gelande zeigen, mochte ich annehmen, daft nie mehr als diese zwei Steinsaulen vorhanden

waren, daft der Tempel also ein templum in antis war, dessen Mauern aus Lehm oder Bruch-

stein bestanden. Ein griechischer Tempel dieser Art ist ganz neuerdings in Taxila in Indien aus-

gegraben worden. Dieser Tempel ionischer Ordnung ist der einzige Oberrest eines seleukidi-

schen Baus in Iran, und so bedeuten die beiden Saulen einen Markstein im Siegeszug griechi-

scher Baukunst iiber Iran nach Indien, eine Etappe flir ihre Eroberungen in Gandhara, Taxila

und Kashmir. /41/

In einem DorfHarunabad befand sich weiter der griechische Grabstein eines Eumenes, des Deme-

trios' Sohn, auf dem auch der Name einer Arsinoe vorkam. Ob der Stein noch vorhanden ist,

ist nicht festgestellt. Bei der Scheu, mit der alle Schriftdenkmale angesefren werden, und die auch

diesem Stein trotz seines Heidentumes ein Asyl in einer Moschee gab, sollte man es eigentlich

meinen. Die Namen deuten auf die Zeit der friihen Seleukiden. /42/

Werke der Kleinkunst gibt es wohl, aber auch sie siAd selten. Die ich hier zum ersten Male

bekannt machen kann, sind nicht so wohl als kiinstlerische Werte, denn als Urkunden der

Hellenisierung dieser Lander zu wurdigen.

Im Tigris bei Seleukeia wurde, wo der Strom einen Teil der Nordmaucr weggespult hat, vor

etwa 13jahren eine Marmorstatue gefunden, die sich im Besitz des FJerrn Carl Richarz in

Baghdad befand, Tafel XVIII. Es ist der Torso eines jungen Madchens; JJnterarme, FiiBe und

Kopf fehlen, auch ein Sockel ist nicht vorhanden.

Bekleidet ist die Gestalt nur mit einem leichten Chiton, der auf der linkep Schulter von einer

Schnalle gehalten, von der rechten bis zum Ellenbogen herabgleitet. Das Hemd bindet unter der

Brust ein schmaler Gurtel. Es lSftt sich heraufziehend, die halben Oberschenkel frei. Das Ge-

wand schmiegt sich so sehr dem Leibe an, daft dieser wo sich keine Falten bilden, wie unbe-

kleidet erscheint; wo Falten sind, hauft sich der Stoff in etwas unvermitteltem Gegensatz zu

seiner sonstigen Zartheit.

An der Haltung der Figur erkennt man leicht die beriihmte Knochelspielerin, von der es Bei-

spiele in Marmor in den Museen zu Berlin, Dresden, Hannover, London und Rom und sonst

gibt, und die ein oft und hubsch behandelter Gegenstand der Terracotta-Bildnerei ist. Fur die

Zeit unserer kleinen Statue kann eigentlich nur die friihe hellenistische in Frage kommen, ange-
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sichts des Fundortes. Dann ist sie auch vom rein kunstgeschichtlichen Standpunkt gar nicht be-

deutungslos: die starke EntbloBung der Gestalt zeigt, da6 die urspriinglich rein genremaBige

Darstellung hier auf dem Wege zur Nymphe aus dem Gefolge der Artemis hin entwickelt ist,

— eine andere Entwicklung des Motivs ist in der Richtung des Portrats —, daB sich also die

mythologische Verallgemeinerung in sofriiher Zeit bereits vollzogen hat, und es wird um so wahr-

scheinlicher, daB die Urgestalt der Knochelspielerin nicht erst in alexandrinischer Zeit, sondern

noch vorher geschaffen ist. Der Schopfer ware dann etwa Praxiteles. /43/

Sei es Praxiteles, sei es Lysipp, sei es ein weniger bekannter Kunstler, der aus dem Gemalde

der knochelspielenden Pandaros-Tfichter Polygnot 's, aus den Bronzegruppen von Knaben des

Polyklet heraus das Urbild geschaffen habe — es ist ein tiefes Sinnbild, daB uns hier am Tor

von Asien ein solches Werk, bisher als einziges, begegnet. Keine Istar und kein Ahuramazda,

kein Konig der Lullu, der Meder oder Perser. Die Welt ist der Getter und Kfinige miide g*-

worden, und die Griechen haben statt dessen den Menschen gefunden. Ein junges Madchen,

das Knochel spielt. Das ist das Symbol des Griechentums, das sich hier die Pforte Asiens dffnet.

Das ganze Morgenland, das alte und das neue, hatte das nie geschaffen, nie begriffen.

Wohl einer etwas spateren, aber auch noch der hellenistischen, vorparthischen Zeit gehdrt ein

Kopf an, den ich um Weihnachten 1916 bei einem Handler in Kirmanshahan sah und photo-

graphierte. Das kleine Bruchstiick ist von hohem Relief auf einem Grunde, der zu einem hohlen,

cylindrischen Gegenstande gehdrt, Tafel XIX o% Einzweites Bruchstiick desselben Gegenstandes,

mit einem ganz ahnlichen Kopf, wurde von der Persischen Gendarmerie als Zeichen ihrer Ver-

ehrung und als Huldigung vor seinen Verdiensten um die archaeologische Erforschung Persiens

Friedrich Sarre gewidmet.

Der Kopf, der diesen nicht naher bestimmten Gegenstand zierte, ist der eines alten Mannes mit

Locken und langem Bart. Die wulstigen Lippen, die breite Nase, die gerunzelte Stirn geben ihm

eine in griechischem Sinne gewollte HaBlichkeit. Man ist versucht, an einen alten Satyr oder

Silen, eher noch an einen Sokrates zu denken, am treffendsten vielleicht an einen Sklaven oder

barbarischen Gefangenen. VonderTracht, die einem Fell ahnelt, ist zu wenig erhalten, um fur die

Deutung der Gestalt viel daraus zu gewinnen. /44/ Jedenfalls ist es ein hSBlicher, alter Mann.

Auch das ist ein solcher Gegensatz zur vorher gegangenen Kunst, wie die Knochelspielerin. Auch

das hatten Babylon, Assur und das achaemenidische Iran nie geschaffen. Und dieses Stuck stammt

aus den Ruinenhugeln von Dinawar, nordostlich von Kirmanshahan, aus denen viel hellenistische

Miinzen, Bronzen und Terracotten an den Tag kommen. Dinawar liegt mitten im medischen Gebiet;

und wenn man sich einmal grabend iiber den hellenistischen Zeitabschnitt Irans unterrichten will,

so muB man dort den Spaten ansetzen. /45/

Noch eines verrat der kleine Kopf: naher noch, als die griechischen Vorbilder sind ihm die

indischen Nachbildungen in der Gandhara-Kunst. Die seltsam verzerrten, fratzenhaften Kdpfe

der bosen Scharen, die in den Darstellungen der Buddha-Legenden als Gefolge der Versucher

Buddhas,als Heer Mara's und in ahnlicher Rolleauftreten,sind demiranischen Stiickverwandt. /46/

So bezeichnet es eine Etappe der hellenistischen Kunst auf ihrem langen, aber schnell und sieges-

sicher zuriickgelegten Wege von Hellas nach Indien.

Nicht mehr in die Zeitspanne der Herrschaft Alexanders und der Seleukiden im Osten gehoren

5 HERZFELD, Asien
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die zwei doch ganz griechisch wirkenden Terracotta-Bildnereien, die ich darum hier anfiige, und

die Tafel XX in etwa 2
/3 ihrer naturlichen GroBe zeigt: Es sind Arbeiten der parthischen Zeit.

Im Handwerklichen gleichen sich beide : sie sind hohl, mit nur einer Schauseite und glattem Rticken,

in einer Form hergestellt, nicht frei modelliert. Beides sind Reiter.

Der Mann links sitzt auf gesatteltem Pferde, halt mit der Linken die - iibrigens wie bei den Reiter-

innen von Erghili - gar nicht plastisch angedeuteten Ziigel und stutzt die Rechte in einer fur

Reiter naturlichen Haltung unbeschaftigt auf die Hiifte. Er tragt langes Haupthaar und Spitzbart;

seine Kopfbedeckung ist nicht recht kenntlich. Die Kleidung gleicht der der silbernen Statuette

des Meders: ein faltiger, langer Rock, um die Hiiften gegiirtet, darunter lange, weite Hosen. Der

Rock ist auf der Brust weit offen. An der rechten Sattelseite hangt das Bogenfutteral, ein Aus-

rustungsstuck auch der achaemenidischen Leibwachen und Krieger und sasanidischer Reiter,

das oft dargestellt, aber meist nicht erkannt wird. Gegeniiber hangt der Kocherherab, mit einer

gewellten Linie darauf, fur die man mehrere Deutungen geben konnte. Zur Ausriistung gehorte

namlich ein zweiter Bogen, zwei Ersatz-Sehnen und ein Lasso. Das Pferd hebt die linke Vorder-

hand wie in Spanischem Tritt. GebiB, Zaum-, Vorder- und Hinterzeug sind durch kleine runde

Scheiben angedeutet. Alles Lederzeug war offenbar, wie bei den Marmorbildern von Erghili, ge-

malt und die ganze Statuette also nach Art der Tanagra-Statuetten angetont.

Die Reiterin rechts sitzt auf einer Schabrake: mit beiden Handen scheinbar beschaftigt sie sich

mit den gemalt zu denkenden Ziigeln. Ihr Obergewand scheint sich im Schnitt wenig von dem

des Mannes zu unterscheiden ; das Untergewand ist entweder ein geteilter Rock, denn sie sitzt

im Mannersitz, im Gegensatz zu den achaemenidischen Reiterinnen, oder aber auch Hosen.

Deutlicher als beim Manne kommt trotz der Beschadigung die Haartracht zur Geltung, die keine

offenen Locken, sondern bauschig uber die Ohren herabgezogenes, am Hinterhaupt aber zum

Knoten geschlungenes Haar bedeutet. Leider ist nicht klar, ob iiber der Stirn die Vorderhaare

hoch frisiert, oder aber eine Art Krone vorgestellt wird.

Beide Figuren haben einen Zug gemeinsam, der auch ohne die parthische Tracht genugen wiirde,

ihren Kunstkreis zu bestimmen : das seltsame GroBenverhaltnis zwischen RoB und Reiter. Keine

Rede, daB die beriihmte Pferdezucht der Perser nur Ponnies hervorgebracht habe. Nur der

Stil bestimmt die GroBe des Reiters, die Kleinheit des Rosses. Der Mensch als der wichtigere

ist auch der groBere, und bei naturlichem Verhaltnis erhielte die Gruppe einen Wert und Um-
riB, den man nicht will. So werden alle diese Reiter so groB, daB sie - bei uns verpont - die

FuBspitzen herunterdriickend fast den Boden beriihren. Beide Gestalten sind wohl einfach Reiter

und Reiterin, aus Interesse an diesem Gegenstand : die Parther sind ja das Reitervolk. Bei der

weiblichen Figur mochte man gern an eine personliche Deutung denken, aber es fehlen alle be-

sonderen, etwa gottlichen Abzeichen. Vor der gleichen Fragestehtmandensasanidischen Frauen-

bildern aufGemmen gegeniiber : sind sie nur Frauen oder Anahit ? - Der parthische Reiter, zwar

nicht entfernt auf dieser Hohe kunstlerischer Ausfuhrung, ist alien Ausgrabern babylonischer

und assyrischer Statten wohl bekannt. /47/ Er ist geradezu die Leitmuschel derparthischen Schichten

dieser Hiigel. So glaube ich auch, daB das aramaisch-parthische Babylonien oder Assyrien die

Heimat unserer beiden Reiter ist. Aber ihre Herkunft lafit sich nicht so weit zuriick verfolgen.

Den Reiter fand ich einmal in Scherben bei einem Kaufmann in Beirut, der neben allerhand
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Reisebedarfaucheine Anzahlwertloser AltertumerbesaB. DieReiterinaberfand Friedrich Sarre

in Aleppo. So hat der Antiquitaten-Handel, dessen Wege verschlungen und nicht nachspiirbar

sind, die genaue Herkunft der Statuetten verwischt. Jetzt stehen sie in einem Glasschrank der

Sammlung Sarre im Kaiser Friedrich-Museum, beide mit einem dritten, verwandten aber noch

seleukidischen Stuck, einem Bogenschutzen zu Pferd, den Frau Maria Sarre in demselbenJahre

in einem Kuriositaten-Laden in Damaskus entdeckte. Zwei Dinge sind hier von Belang • Einmal

zeigen die Terracotten, die ja nicht Einzelschopfungen, sondern Fabrikware sind, wie tief und

stark die griechische Kunst auf die morgenlandische hier gewirkt hat, dafi sie mindestens die Form,

wenn nicht den Geist beherrscht. Zum andern sehen wir, daB alle Kennzeichen des sasa-

nidischen Reiters hier schon lange vor der Sasanidenzeit vorgebildet sind. Da wir solcher An-

zeichen noch manche linden werden, so ist zu folgern, daB die sasanidische Kunst nicht erst mit

denSasaniden entstand, sondern die parthische weiterentwickelte. Dann aber bestand das gleiche

Verhaltnis zwischen beiden, wie acht Jahrhunderte zuvor zwischen medischer und achaeme-

nidischer Kunst, und es wiederholt sich wie so oft in der politischen Geschichte Irans, so auch

in der Kunst ein und derselbe Vorgang.

DIE ARSAKIDEN-DENK MALE
Im Gegensatz zu andern Volkern des Morgenlandes empfinden die Perser ein hohes Gefiihl

der Achtung vor den Denkmalen ihrer grofien Vergangenheit. Darin vermahlen sich Gefuhle der

Pietat mit religiOsen Vorstellungen. Wenn des groBen Kyros' Grab heute als Grab der Mutter

Salomonisheiliggehalten, wenn das medische Furstengrab als Dukkan i Daud eine Andachtsstatte

geworden ist, so unterliegt das dem Gesetz der Fortdauer der Gottesverehrung an heiligen Orten

durch alien Wandel der Religionen hindurch. Die Heiligung des Kultorts iibt eine bewegende

Kraft aus, die starker ist als der starkste religidse Widerstand. Daher wird selbst der Abscheu

des Muslim gegen den Feuerdienst oder die Greuel buddhistischer Gotzenbildnerei uberwunden

und z. B. das von Marc Aurel Stein entdeckte buddhistische Kloster auf dem Kdh i Khwadja

in Slstan zu einer geweihten Statte der Muhammedaner. /48/

Wenn die Sasaniden ihre gewaltigen Bildnisse am Sockel der Felswand einmeiBeln lassen, die

die Graber der Achaemeniden tragt, so mischt sich da Pietat und Religion. Wenn sie es lieben,

Bauteile achaemenidischer Palaste wieder zu verwenden, so mogen da neben Pietat und Anteil-

nahme an ihrer Geschichte und Altertum auch magische Vorstellungen mitwirken. Auch in der

Anlehnung des Dareios-Denkmals an das Annubanini-Denkmal sprechen sich schon alle diese

Gedankenwelten aus. Die stete Wiederholung der gleichen Erscheinung entruckt sie der Zu-

falligkeit und beweist ihre GesetzmaBigkeit. Die ganz gleiche Erscheinung liegt nun auch vor,

wo unter dem Denkmal Dareios' zwei der beruhmtesten Partherkonige ihre Namen und Bild-

nisse verewigen lieBen. Tafel XXI. XXII u. XXIII. /49/

Unmittelbar iiber einer aus dem Fels hervorsprudelnden Quelle und iiber einer halb von Natur

halb von Menschenhand geformten Sockelbank erblickt man eine geglattete Tafel, heute auffallig

nicht durch die alten verwitterten Bilder, sondern durch eine im Kielbogen geschlossene Nische

mit neupersischer Inschrifr. Diese Inschrift hat einen grofien Teil des alten Felsbildnisses vernichtet.
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Abb. 10. Inschrift

Mithradates' II. d.Gr. von

Blstun

Sie ist noch nicht griindlich aufgenommen, aber sie berichtet in groBer Breite die fromme Stif-

tung eines Shaikh All Khan zur Erhaltung der PilgerstraBe und eines Karwansarai im Dorfe

Blstun, und stammt aus den 18ten Jhdt. Trotz dieses Beweises seiner Tugenden verwunschen

wir heute den frommen Stifter wegen der Zerstorung des seltenen Denkmals, und rnussen ver-

suchen, den Schaden wieder wett zu machen.

Genaueres Hinsehen laBt auf den Tafeln die griechische Inschriff wohl erkennen, die der Kiel-

bogen zerschneidet, deren groBerer Rest links, ein kleiner rechts vom Bogen erscheint. Abb. 10

gibt diese Inschrift mit Berichtigung gegenuber der auf Henry Rawlinson's und Robert Ker

Porter's Lesung beruhenden Wiedergabe im Corpus Inscriptionum Graecarum HI, 4674.

Sie ist liniert und zweizeilig. Die beiden ersten Buchstaben des ersten Namens, wurden bisher

AA- gelesen, indes ist diesAAOA des Namens, dessen andresBildungsglied 2ATH2 = entweder

ap. siyatis np. shddh, Freude, oder etwa ap. zata
y
np. zddh

y
geboren bedeutet, nicht zu ver-

standlichen und daher unwahrscheinlich. In Wahrheit werden diese zwei ersten Buchstaben von

einigen Rissen des Felsens durchkreuzt und ahneln daher fast Ligaturen von mehreren Buch-

staben. Genaueste Beobachtung ergibt als zweiten Buchstaben sicher Q, als ersten vielleicht K

also Kcoqaad-nic, was np. Kohzadh gleichen und „Berggeboren" bedeuten konnte. Der zweite

Name ist sicher Mithrates zu lesen. Dahinter stehen die 3 Buchstaben nEn und der Rest eines

vierten, der nur I oder H sein kann. Nach einer Lucke die nicht mehr als 15 Buchstaben Platz

gonnt, folgt rechts als SchluB der ersten Zeile der bedeutungsvolle Name Gotarzes, mit einer Be-

schadigung, die von unten her in das Eta eingreift. Die zweite Zeile beginnt mit Gotarzes' Titel

Satrap der Satrapen, von dem die letzten 4 Buchstaben sicher erganzt werden. Erhalten ist heute

nur noch, nach einer Lucke von 21 Buchstabenbreiten, das auBerste Ende der Inschrift, die 3

Buchstaben THC.

Eine alte Zeichnung des Mr. Grelot, der als Reisebegleiter des Chevalier Chardin und spater

des venezianischen Gesandten Ambrogio Bembo urn 1673/74
f
in Blstun war, hilft zur ganz

wesentlichen Erganzung und zur Wiedergutmachung derdurchden frommen Shaikh angerichteten

Zerstorung. Der groBe Silvestre de Sacy hat diese Zeichnung, die der Abb6 Morelli, Biblio-

thekar von San Marco in einem entlegenen, zur Hochzeit des Conte Leonardo Manino mit der

Qsa Foscarina-giovanelli herausgegebenen und »Dissertazione intorno ad alcuni viaggia-

tori eruditi veneziani poco noti* betitelten Werke ans Licht gezogen hatte, der Wissenschaft

erschlossen in seiner 1809 vor der Pariser Akademie gelesenen und 1815 gedruckten, zweiten

Denkschrift fiber die Denkmale und Inschriften von Bi-ssutoun. Abb. 1 1 /50/

Was Grelot sah, gebe ich in folgendem Text in grofien Buchstaben:

atapaSATT^ MIGqcxttk jh-jti TQTAPZ^E
aaxQajcr\q xov aaxpajtov META . MI0PAZ . xH2

Er hat 2AT des ersten, MI des zweiten Namens. Er kennt das einem C gleiche Sigma nicht

und verliest es daher in der ersten Zeile als E, in der zweiten als 2. In der Tat sehen die beiden

Digitized byGoogle



37

.^U

A -.;:; , a ;:::: Y > M p ("A:> A"\ ! £

.^fcQOIAPZ
i4^. /0. Inschrift

Mithradates
9

II.d.Gr.

von Bistun

C-Sigma diesen Buchstaben sehr ahnlich. Das H desGotarzes lSfit er aus, da er ganz treffend die

Beschadigung angibt, die von unten her diesen Buchstaben trifft. Das A des Namens gibt er als

A. Das alles ist so gut gesehen, dafi auch seine Lesung der heute nicht mehr erhaltenen Buch-

staben das grdfite Vertrauen verdient. Diese stehen unter dem Gotarzes; die Beschadigung am

Ende war in der zweiten Zeile naturlich etwas breiter als in der ersten. Die Reste des T hat er

nicht gesehen, die Beschadigung lafit zwischen diesem T und dem Z Grelot's noch Raum fur

1 Buchstaben. Ebenso bemerken wir eine kleine Lucke zwischenMETA und dem folgendenM.

Man sucht den Sinn der Inschrift, ihre Aus-

sage. Was da steht sind drei, wenn nicht ftinf

Namen und mindestens ein Titel. Alle diese

Namen stehen imNominativ, auch der letzte.

Daher kann das META nicht wohl die Propo-

sition sein. Es ist auch keinVerbum denkbar,

das sich mit lauterNominativen verbande. Es

fehlt die Aussage der Inschrift.

Daher betrachten wir zunachst das Bild, um

seine Aussage, seinen Sinn zu ermitteln. Auch

da gibt Grelot's Zeichnung mit den erhalte-

nen Resten verglichen und richtig verdol-

metscht, die wesentlichsten Erganzungen.

Fiinf uberlebensgroBe Gestalten in langen

Gewandern standen da, die linken vier nach

rechts gewandt,der funften nach links blicken-

den gegenuber. Erhalten sind nur noch die

beiden linken und eine Spur der rechten.

Diese Reste im Verein mit den Munzbildern auf Tafel XIX geben gerade noch einen Begriff der

bildhauerischen Arbeit und wie man sich Grelot's Zeichnung im Fels vorzustellen hat. Die

drei linken Gestalten gibt Grelot barhaupt, die vierte in hoher Miitze, die ftinfte aber mit einer

Kopfbedeckung, die zweifellos der Partherkonige hohen Helm mit Backenschutz, den ihre

Miinzen zeigen, Tafel XIX o. r., im Auge hat. Da die erhaltenen Kopfe die Barhauptigkeit be-

stStigen, verdienen auch die Kopfbedeckungen Glauben.

Die beiden erhaltenen und auch die dritte und ftinfte Gestalt Grelot's erheben die Rechte zur

Augenhohe. Zur Verstandlichung dieser Gebarden betrachten wir ein jungeres Denkmal, das

zweite Felsrelief von Naqsh i Rustam Tafel XXIV /5 1 /. Es stellt Bahram II. (276—93 n. Chr.) dar,

gekennzeichnet durch die nur ihm gebuhrende Krone: am untern Rand des Globus, der ein

nie fehlender Bestandteil der sasanidischen Krone ist und wohl die auch im Titel ausgedruckte

himmlische Abstammung bezeichnet, hat Bahram ein Paar grofier Adlerfltigel. Die Miinzen der

Abb. 11. Mithradates
9

II. Denkmal nach der

1673/74 gefertigten Zeichnung des Mr. Grelot
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Indo-Skythen-Konige mit den zoroastrischen Gotterbildern auf der Ruckseite lehren durch ihre

Beischrift, daB die Adler-Krone dem im Abendlande mit Herakles gleichgesetzten Verethraghna-

Ordaghno eigen ist. Die neupersische Namensform dieses Gottes aber ist Bahram. Der Kdnig

hat also seinen Thronnamen und seine Krone in ubereinstimmender Bedeutsamkeit gewahlt.

Bahram IV. fiigt zu dieser Krone noch eine mittlere Mauerzinne zwischen den Fliigeln, eine

Mauerzinne, also ein Stiick der dem Ohormizd gebiihrenden Gotterkrone. Das unterscheidet

beide. /52/ So haben wir die Zeitbestimmung des Denkmals.

Nur die Kdnigsgestalt ist in ganzer GroBe ausgefiihrt, und man nimmt an, das Bild sei un-

vollendet, die Seitengestalten nur angefangen. Diese Annahme verbietet sich, wenn man den

ganz verschiedenen Mafistab der seitlichen Kopfe bemerkt : zu so grofien und ungleichen Kopfen

batten nie innerhalb der durch Bildrand und Kdnigsgestalt gegebenen Grenzen Korper geschaffen

werden konnen. Die seltsame Abkiirzung ist ein Stilmerkmal sasanidischer Kunst, verbirgt aber

oberflachlich einen innerlichen Mangel. / 53 / Dargestellt sir.d auBer dem Konig 7 Biisten. Drei

von ihnen, links, scheinen Angehorige des koniglichen Hauses. Die dritte links und alle drei

Figuren rechts sind GroBwiirdentrager, deren genauere Bestimmung vielleicht einmal die Ab-

zeichen an ihren Helmen ergeben werden. Die Vierzahl bringt natiirlich die vier ersten Wurden-

trager des Reichs, die vier Eran-Spahpat des Nordens, Apakhtar, dels Ostens, Khorasan, des

Siidens, Nemrozh, und des Westens, Khwarbaran, nahe. Diese Vier machen alle die Gebarde,

die die vier Gestalten des Reliefs von Blstun auch ausfiihren. Bei der linken Gestalt sehen

wir die Hand, wie dort, von der AuBenseite, bei den rechten von innen. Die Hand ist also im

Gelenk stark gebogen, die Finger sind leicht geschlossen, nicht zur Faust geballt, und der

Daumen deckt sie ab. Im Gegensatz zum pollice verso der R6mer konnte man hier von einem

pollice recto reden, und die Gebarde, bedeutet den Beifall, die Huldigung. Das Felsbild

Bahram's II. ist die Huldigung von vier GroBwurdentragern, vielleicht der fteichsfeldherrn, vor

dem Kdnig der Konige in Beisein der koniglichen Familie. .

Kein Zweifel, daB unser Relief von Blstun denselben Sinn hat. Grelot fcibt die Geharde fast

richtig. Er versieht sich, wenn er der ersten Gestalt keinen erhobenen Arm gibt, der ja erhalten

ist; und er versieht sich, indem er den erhobenen Arm der vierten Gestalt, die bei ihm armlqs

ist, der funften zuteilt. Ebenso halten alle diese Hande nichts, weder die Victoria, die nur iibe'r

der Bildmitte schwebt, wie in dem Denkmal Gotarzes', noch die Biichse. Die Gebarde kanh

nur die der Huldigung sein. Dann huldigen die vier von links Heranschreitenden der funften

ihnen entgegen schauenden Gestalt. Diese ist also der GroBkonig, und Grelot gibt ihm sicher

richtig die groBkonigliche Kopfbedeckung. Auch der Anfiihrer, der Vornehmste der Vier,

hat eine seinen Rang bezeichnende Kopfbedeckung. Also vier parthische Wurdentrager, deren

Fuhrer besonders ausgezeichnet ist, huldigen dem GroBkonig. Das ist der Sinn des Bildes.

Der Sinn der Inschrift, ihre gesuchte Aussage kann nichts andres sein. Sie enthalt eine Haufung

von Namen und einen Titel, alles im Nominativ. Die Liicken betragen in der ersten Zeile nur

15 Buchstaben, in der zweiten nur 8. Von den 15 der ersten Zeile sind ein groBer Teil zur

Vervollstandigung des angefangenen Wortes erfordert. So bleibt eigentlich kein Platz fiir ein

Verbum, das ja so wie so sich schwer mit lauter Nominativen verbinden lieBe. Also wird die

Inschrift lediglich die Namen der Dargestellten enthalten haben, mit Titeln, aber ohne jedes
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Verbum. Die sasanidischen Inschriften geben die Beischriften in etwas ausfuhrlicherer Form

:

„Dies ist das Bildnis des Mazda-verehrenden Gottes ..." Hier haben wir nur die Namen.

Diese Annahme bewahrt sich sofort: wir haben ja deutlich ftinf Namen. Die zwei ersten,

Kophasates und Mithrates, sind die der beiden erhaltenen Gestalten. Das nur im Anfang er-

haltene Wort kann fuglich nichts andres sein, denn das reduplicierte Participium Perfecti eines

griechischen Verbum. Josef Marquart schlagt, brieflich, meines Erachtens vollig uberzeugend

die Erganzung JtematevfAevos als Obersetzung des mp. Titels hostlkdn, d. i. „zuverlassig, treu,

vertraut, dann Aufseher, Verwalter" vor. Dieses Wort wiirde also 9 der 15 erlaubten Buch-

staben verbrauchen; und es bliebe ein Rest von 6 fiir einen kurzen Namen wie Orodes -

'Oqco&tis,Gew - Tadxri? (Gahak) oder vielleicht auch Gathakes, Phraates, Praates. Der vierte Name

ist Gotarzes, mit dem hohen und seltenen Titel Satrap der Satrapen. Ein Held der letzten

Sasaniden-Zeit, Nebenbuhler Khosros II., Bahram TchobTn, hat den Titel Satrap der Megistanen.

Dieser Gotarzes von auBergewohnlich hohem Rang ist der mit einer Kopfbedeckung gezeichnete

Ftihrer der Huldigenden.

Es bleibt der GroBkonig selbst. Jetzt ist kein Zweifel mehr moglich: Das META Grelot's, als

Proposition unmoglich beim folgenden Nominativ, ist mit einer winzigen Abanderung und in-

dem wir die Liicke, die Grelot am Ende dieses Wortes laBt, durch einen Buchstaben fiillen:

MErA2, die Liicke von 8 Buchstaben vorher aber fullen genau die 8 Buchstaben des Wortes

BA2IAEY2. So begreife und lese ich die ganze Inschrift getrost:

„KQ0>A2ATH2 MI0PATH2 nEIIISTEYMENOS TQTAPZHC
2ATPAnH2 TQN 2ATPAIIQN BA2IAEY2 MErA2 MI0PAAATHC"

Denn da8 der Name des GroBkonigs, von dem zwischen Grelots Lesung und den erhaltenen

3 Buchstaben einer fehlt, mit Verbesserung von Grelot's Z in A, Mithradates zu lesen ist, kann

nun nicht mehr in Frage gestellt werden.

Das Felsdenkmal ist also die Huldigung der vier mit Namen genannten Wurdentrager, deren

Fuhrer der Satrap der Satrapen Gotarzes ist, vor Mithradates II. d. Gr.

Nur Mithradates d. Gr., der etwa von 123-87 v. Chr. herrschte, kann der sein, der das Denk-

mal befahl. Den Stil des Reliefs kann man bei seiner Zerstorung natiirlich hier garnicht er-

wahnen. Aber ein Gefiihl, welches ich beim ersten Sehen der Inschrift noch lange bevor ich

die Deutung ahnte, aufs lebhafteste empfand, hat mich nicht betrogen: es war das gleiche Gefiihl

wie in Kilikien, als ich nach hunderten von Inschriften der romischen und byzantinischen

Kaiserzeit, endlich vor den Inschriften der Priesterkonige von Olba stand : das ist eine seleuki-

dische Inschrift. Dassclbe Gefiihl meldete sich beim ersten Blick auf die kommagenischen In-

schriften im Museum in Konstantinopel.

Aber der Beweis : unter den Schatzen von Tontafeln, die in Babylonien gefunden und in Keil-

schrift und babylonischer Sprache geschrieben sind, befinden sich ein paar Geschaftsurkunden,

mit Datierungen aus der Regierung eines Konigs Gutarza, d. i. Gotarzes, aus den Jahren

159- 161 des Arsakes oder 223-225 der Seleukiden, also 89-87 v. Chr., dazu kommt ein

Konig Uruda, d. i. Orodes vom Jahre 232 Sel. = 80 v. Chr., vor allem aber eine keilschriftliche

Urkunde, die nach Mithradates II. und vom Jahre 225 Sel. d. i. 87 v. Chr., also gleichzeitig mit
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dem KonigGutarza datiert ist. /54/ Niemand anders als diesen Mithradates und diesen Gotarzes

nennt die griechische Inschrift von BTstun.

Mithradates II. d. Gr., dessen Kopf die Miinzen auf Tafel XVIII zeigen, begrundet mit der end-

gultigen Eroberung der westlichen Provinzen bis zur Euphratgrenze die GroBmacht Parthiens,

als Vollender des von den Griindern Arsakes und Tiridates aufgestellten Zieles, die mit der

Annahme des Titels Konig der Konige die Rechtsnachfolge der Achaemeniden beanspruchten,

und als »ultor injuriae parentum" . Mithradates ist Zeitgenosse der letzten groBen Herrscher

der vorderasiatischen Lander aus Alexanders Erbschaft, bevor ganz Vorderasien im Romerreich

aufging: Mithradates' VI. d. Gr. Eupator von Pontos, in seinem HaB gegen Rom des zweiten

Hannibal, ferner Tigranes' d. Gr. von Armenien, der letzten Seleukiden von Syrien, und im

Westen Zeitgenosse der Marius und Sulla. So genau wir aus romischen Quellen uber die Ge-

schichte von Pontos unterrichtet sind, denn die Mithridatischen Kriege waren die Frage der

Zukunft Roms, so wenig wissen wir um die Geschichte Parthiens in diesem Zeitraum, um so

weniger, als die Mithridatika und einige Parthika, wie des Asinius Quadratus undArrians, - das

sind Geschichten der friedlichen und kriegerischen Beziehungen Roms zu Parthien, - verloren

sind. So konnen wir zunachst nur erschliefien, daB der Satrap der Satrapen Gotarzes in den

letzten Jahren Mithradates' Nebenbuhler oder aber Mitherrscher des Greises gewesen sei.

Ohne Rahmen und Scheidung stoBt an Mithradates
9

Felsbildnis rechts ein andres an, dessen oberer

Randum eineguteSpanne tiefer und dessen Reliefgrund flacher liegt, als bei jenem; Tafel XXIII u.

Die starke Verwitterung entschuldigt, daB man bisher die beiden Bilder nie recht getrennt hat.

Mafistab und Gegenstand sind grundverschieden. Nicht die uberlebensgrofien Gewandfiguren

der Huldigung, sondern kleine Reiter, nicht ihre pomphafte Ruhe, sondern lebhafteste Bewegung

des Kampfes.

Auch uber diesem Bilde steht eine griechische Inschrift, Abb. 12. Gotarzes' Inschrift

TQTAP2HC rEonoepoc f~-^ T/A J Z tfQ
d. i. Gotarz Gew's Sohn. ^COnOG PQQ j

Wie die Inschrift M(ithradates') enthalt sie also lediglich die Namensbeischrrft des Helden im

Nominativ, keinen Satz. Die wiederholte Nennung eines Gotarzes erweckt sofort die Frage

:

sind beide ein und dieselbe Person? Diese Frage ist bisher fast immer bejaht worden, weil

man weder alle Parther dieses Namens kannte, noch die Inschrift M. richtig bestimmt hatte,

aber sie ist durchaus nicht nur often, sondern zu verneinen.

Die Inschrift M., die nur 16, die Inschrift G(otarzes'), die nur 11 von den 24 Buchstaben des

griechischen Alphabets enthalt, weisen dennoch schon fiihlbare Unterschiede auf. M. hat Linien,

daher gleichbleibende Hohe und Breite der Buchstaben, erreicht also eine gewisse Monumen-

talitat. G. hat keine Linien, sehr ungleiche Hohe und Breite und auch krumme Folge der Buch-

staben, strebt also Monumentalitat gar nicht erst an, sondern bleibt bloBe Schreibschrift. Das

Q ist von unterschiedlicher Art, das (und darnach auch das in M. fehlende 0) ist in M. ein

Kreis von etwas geringerer H6he als die Zeilen, in G. ein gespitztes Oval von Zeilenhdhe.

Endlich weicht die Rechtschreibung der Namen ab: M. gibt den z-Laut, wie fur das Datum

um 100 v. Chr. erforderlich, durch Z, G. aber durch 2 wieder, woriiber man sich in spaterer
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Zeit, nachdem das runde C vorherrscht und das eckige mit Z verschmilzt nicht wundern wiirde.

Also die Inschrift spricht nicht sicher fur die Ungleichheit der Personen und die Ungleich-

zeitigkeit der Denkmale, aber sicher nicht fur die Gleichheit der beiden Gotarzes.

Dargestellt ist ein Reiterkampf. Links sttirmt der erste, besonders kleine Reiter mit eingelegter

Lanze in Galopp nach rechts dahin. Der zweite etwas grdfier, in ahnlicher Haltung, scheint sein

Pferd im Anprall gegen seinen Gegner plotzlich auszuparieren; die Bewegung stockt. Auf dem

Haupt hat er anscheinend einen hohen Visierhelm mit Zier. Ober ihm schwebt mit dem Sieges-

kranz eine Nike, das Einzige, was Grelot von diesem Bilde gezeichnet hat, und nach der wir

uns einen Begriff der Nike des Mithradates-Bildes machen konnen. Dieser zweite Reiter mit

der Siegesgdttin ist eben der siegreiche Held Gotarzes, den die Inschrift nennt. Sein Gegner,

die dritte und letzte Gestalt, sehr verwittert, stiirzt; das RoB bricht in der Vorderhand zusammen

und uberschlagt sich bei der Schnelligkeit der Bewegung. Sein Reiter gleitet iiber den Pferde-

hals ab. Ober den Stil des Bildes kann man fuglich nicht sprechen, da die Verwitterung nur ge-

rade Handlung und Haltung erkennen lafit, und schon manche Einzelzuge der Haltung unklar

bleiben. Aber ganz auffallig ist, wenn man Tafel XXII o. und XXIII u. genau vergleicht, der

Unterschied in der Behandlung des Reliefgrundes; bei Mithradates' Relief eine kornige, durch

Scharrierung fast zur Glatte der Oberflache gesteigerte, bei Gotarzes' eine in der rohen Stufe

der sichtbaren Hackenschlage stehen gebliebene Bearbeitung des Hintergrundes. Auch ist dort

der obere Rand senkrecht in ganzer Tiefe abgeschnitten, hier geht er rundlich von Oberflache

zu Hintergrund hinab. Das scheinen mir in der Tat Unterschiede von handwerklicher und daher

auch in den Stil iibergreifender Art, die schwer fur die Ungleichzeitigkeit der beiden benach-

barten Bilder ins Gewicht fallen.

Vor der Entscheidung der geschichtlichen Frage empfiehlt es sich, den hierbei mitredenden Sinn

der Reiterkampfe etwas zu erlautern. Auch die sasanidische Kunst kennt diesen Vorwurf und

zwar in fiinf Beispielen. Das wichtigste ist das mit V und VI bezifferte Doppelbild von Naqsh

i Rustam, dessen oberen Streifen Tafel XXIII m. wiedergibt. /55/ Es sitzt unmittelbar unter dem

Dareiosgrabe. Man erblickt oben Bahram II. gepanzert, mit Lanze und Kocher, iiber einen zu

Boden gestreckten Feind hinweg auf seinen Gegner losgaloppieren. Der Gegner ist gleichfalls

ein gepanzerter Lanzenreiter, dessen Pferd in der Hinterhand zusammenbricht.

Der untere Bildstreifen ahnelt diesem, aber der Gegner ist noch in kampffahiger Haltung; der

konigliche Reiter sprengt iiber einen zu Boden gestreckten Feind hinweg.

Die Deutung auf Bahram II. ist durch die Abzeichen an des Reiters Krone im oberen, an seinem

Visierhelm im unteren Streifen gegeben; am Stirnrand der Krone unter dem Globus ein Paar

grofier Adlerflugel, die wir schon am Huldigungsrelief als Bahrain's II. personliches Zeichen

kennen gelernt haben. Auch hier fehlt die von Ohormizd's Krone entlehnte mittlere Mauerzinne;

Bahram IV. kann also nicht der Urheber sein. Im unteren Streifen sitzen die Adlerflugel un-

mittelbar am Visierhelm, der also vollig einem Lohengrin-Helm gleicht, und da ebenso Khosro II.

als Panzerreiter seine Kronabzeichen unmittelbar als Helmzier trSgt, so ist es unzulassig, Ver-

schiedenheit der Abzeichen an Krone und Helm, an biirgerlicher und soldatischer Tracht, an-

zunehmen. Die Kronabzeichen jedes Sasaniden sind verschieden und alle durch die Miinzen

mit ihren Namensbeischriften gesichert. Sie sind das einzige Mittel dieser Kunst, bestimmte Ein-

6 HERZFELD, Allen
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zelpersonen iiberhaupt zu kennzeichnen. Zu den Kronen der Konige kommen nur noch die

ganz unerforschten Rangabzeichen der groBen Wiirdentrager. /56/ Wollte diese Kunst von ihrem

Gesetz abweichen, so wiirde sie sich dieses einzigen Mittels selbst berauben. Andrerseits ist

die Bestimmung der Miinzen in einer ein Jahrhundert langen wissenschaftlichen Arbeit erfolgt

und hat sie das Gesetz der personlichen Kronabzeichen so griindlich befestigt, da6 sich den

Boden unter den FuBen entziehen wiirde, wer von der strengsten Beobachtung des Gesetzes ab-

wiche. Die logische Erganzung dazu lautet: findet man andre als die uns durch Miinzen als der

herrschenden Sasaniden bekannten Kronen, so konnen diese kein herrschendes Mitglied dieses

Hauses bezeichnen. Diese Umkehrung ist so notwendig wie der positive Satz.

Den Stil betreffend herrscht trotz der leidenschaftlichen Bewegung ein gewisses Gleichgewicht.

Die Energie der Bewegung, im Gegenstande begriindet, tauscht ubrigens: des Konigsrosses

Galopp ist der ganz ubereinkommliche „fliegende Galopp", und auch das zusammenbrechende

Pferd ist nur eine redende Gebarde, kein Abbild beobachteten Lebens. Darin enthiillt sich ein

sehr tief gehender Unterschied im Stil dem Gotarzes-Bild gegeniiber: soweit griechischer Kunst

EinfluB reicht, sind Bewegungen von Mensch und Tier in der Handlung begriindet. Bei jagen-

den, schieBenden, lanzenstechenden Reitern stockt das RoB, sich baumend in seinem Stiirmen;

die Wendung, vom Reiter notgedrungen im Sattel vollfuhrt, kommt in seiner Beinhaltung deut-

lich zur Geltung. In dem Gotarzes-Relief entspricht dem die Haltung der Pferde und daher

wohl, kaum mehr kenntlich, auch die der Reiter. Bahrain's II. RoB aber fliegt im unwirklichen

Galopp dahin, als stiinde kein Gegner gegeniiber, als gabe es nicht den gelindesten Anprall.

Ebensowenig gibt der Konig der notwendigen Gegenbewegung nach. Der griechische Geist

aber lebt noch in einem Merkmal, das auch ohne die Bestimmung durch Bahrain's Krone zwingen

wiirde, die Reiterkampfbilder alter als die durch Ardashlr's II. und der beiden Shapure II. und

III. Denkmale beim Taq i bustan bezeichnete mittlere Stufe der sasanidischen Felsbildhauerei

anzusetzen, das ist: selbst unter den Panzern kommen, wie unter einem leichten Gewand, die

Kdrperformen, Muskulatur von Brust und Schenkeln, noch zum Ausdruck. Das ist griechisch

und hort in dem Augenblick auf, wo der raumlich formende Sinn der malerischen Anschauung

weicht, namlich unter der langen Herrschaft Shapur's II. im IV. Jahrhundert.

Ein gestaltenreicheres Felsdenkmal mit einem Reiterkampf gibt es in der Schlucht von Khunai-

fighan bei Flruzabad oder ArdashTr-Khurra in Fars, der Griindung Ardashlr's I. /57/ Dort gibt

es drei Paare von Kampfern. Leider besitzen wir von diesem sehr wichtigen Denkmal nur eine

wohl zuverlassige alte Zeichnung von Flandin und eine wohl davon nicht unabhangige von

M. Dieulafoy. So ist es nicht ganz sicher, aber es scheint auch im ersten Reiterpaar rechts der

siegreiche Bahrain II., in den beiden andern Paaren zwei seiner GroBen, deren Rangabzeichen

die Biisten des Huldigungsbildes am Helme tragen, dargestellt zu sein.

Ein vierter Reiterkampf ist das als III. gezahlte Denkmal von Naqsh i Rustam. /58/ Die Haupt-

figur, links, in fliegendem Galopp nach rechts, gepanzert, mit Lanze und Kocher, auf dem

Haupte eine merkwfirdige dreizipflige Miitze mit geriefelter Kugel an jedem Zipfel, also das

Urbild einer mitteMlterlichen Narrenkappe. Auf den Schultern kehren die geriefelten Kugeln

an den Riemen des Brustschmucks wieder. Dem Reiter folgt links auch zu RoB der Standarten-

trager mit dem mythischen Reichsbanner: eine Stange mit Querholz, darauf drei geriefelte
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Kugeln und daran baumelnd zwei groBe Quasten. Der Gegner tragt eine Kugel auf dem Visier-

helm, seine Lanze ist geknickt, sein Ro6 bricht in der Hinterhand zusammen.

Der Entwurf ist mit dem der Bahram-Bilder so gut wie identisch. Auch Stilmerkmale wie die

Behandlung der Reliefhohen und eine Reihe von Einzelheiten wie z. B. die flatternden Binden

am Helm des Gegners, besonders aber der Schuppenpanzer der Hauptfigur und das darunter

hervorquellende Gewand decken sich vollig mit denen am unteren Bildstreifen Bahrain's II.

in Naqsh i Rustam VI. Das ist nicht nur gleiche Zeit, gleicher Stil, das ist gleiche Hand. Und
da tritt mit vollem Recht unsere Erganzung des Gesetzes der Kennzeichnung durch die Kron-

abzeichen ein. Die dreizipflige Narrenkappe gibt es unter Kronen der Sasaniden nicht, es mu8
wer andres als ein Sasanide dargestellt sein.

Ein fiinftes Reiterkampfbild sei hier nur zur Vollstandigkeit erwahnt; es befand sich fruher bei

Rai in der Nahe von Tehran, bis Fath AIT Shah sein eignes Reiterbild an seine Stelle setzte, und

ist uns nur in zwei alten, kein Urteil gestattenden Zeichnungen von Morier und Ouseley

bekannt. /59/

Tafel XXIII zeigt oben in naturlicher GroBe den beriihmten Sardonyx der National-Bibliothek

zu Paris, das grofite und bedeutendste Stuck der ganzen sasanidischen Steinschneiderei. Auch

er gehort zu den Reiterkampfbildern. Beide Reiter sturmen in fliegendem Galopp aufeinander

los, ja ihre Rosse iiberschneiden sich schon mit den Vorderbeinen, ohne da6 die Bewegung

deshalb im geringsten abgeandert ware, als flogen sie an einander vorbei. Der rechte Reiter ist

hier, — und das ist ganz ungewohnlich und sicher aus der in der Steinschneiderei iiblichen

Umdrehung des Richtungssinnes zu erklaren, so sicher als die ohne Abweichung herrschende

Richtung auf einem Aberglauben beruht oder einen magischen Sinn hat, - der rechte Reiter

ist hier der siegreiche Perser. Seine und seines Pferdes Tracht und Ausrustung ist die sasanidi-

sche und der sasanidische Ursprung des Cameo ist mit Recht nie in Frage gestellt worden. Auf

dem Haupt tragt der Konig eine einzelne, fest abgeschnurte geriefelte Kugel; die gleichen Kugeln,

uns vom oberen Bildstreifen Bahrain's II. in Naqsh i Rustam V bekannt, sitzen auf seinen

Schultern an den Riemen des Brustschmucks. Sein Gegner ist ein deutlicher Romer. So wenig

wie die Pferde folgen die Korper der Reiter der durch die Handlung erforderten Bewegung.

Wie stets ist der Oberkorper in Vorder-, die Beine in Seitenansicht gegeben ; die FiiBe hangen

lang und bewegungslos herab, mit den Spitzen die Bodenlinie kreuzend. Sicher gehort dieser

Cameo in die erste Zeitspanne der sasanidischen Kunst,das III. Jahrhundert,wie schon ein fluch-

tiger Vergleich zwischen diesem Romer und dem vom Felsdenkmal Ardashlr's II. beim Taq i

bustan, Tafel XXX, lehrt. Aber ein Konig mit diesen Abzeichen kommt weder da noch spater

vor. Daher ist die gelaufige Deutung auf Shapur I. und das groBe Ereignis seiner Herrschaft, die

Gefangennahme des Kaisers Valerian, falsch, wie jede geschichtliche Deutung. /60/

Auf einer Silberschiissel aus Kulagysh in der Ermitage stehen zwei Kampfer zu FuB, persisch

Pahlawan, d. i. Athlet, Held genannt, mit der dreizipfligen Kopfbedeckung mit den Kugeln sich

gegeniiber. Sie haben die verschiedensten Waffen gegen einander erprobt und verbraucht und

scheinen sich schliefilich gegenseitig, der eine durch PfeilschuB, der andre durch Lanzenstich,

umzubringen. Das sind sicher nicht beliebige, unpersonliche Wettkampfer, sondern ein ganz be-

stimmtes, sagenhaftes, den Zeitgenossen bekanntes Paar. /61/
6*
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In diese Gruppe gehort auch eine der schonsten und wohl altesten Silberschalen, die Smirnoff

in seinem Corpus der morgenlandischen alten Silberarbeiten abbildet, und die einen Reiter Eber

jagend zeigt, mit gewaltigen Widdprhornern als Helmzier. Und auch das Bild des beruhmten

Yazdegird-Stoffes in St. Ursula in Koln und im Kunstgewerbemuseum zu Berlin, mit seinen

stark mythischen Zugen diirfte zu Unrecht auf die geschichtliche Gestalt des letzten Sasaniden

gedeutet werden und eher als Darstellung der Heldensage zu erklaren sein. /62/

So ergibt sich also, daB alle Felsdenkmale mit Reiterkampfbildern der Zeit Bahrain's II. 276 bis

293 n. Chr. angehdren, daB einige von ihnen auch den Konig selbst darstellen, eine aus andern

Kunstgebieten erganzte Gruppe von Bildern aber keinen geschichtlichen, sondern - und das

ist sicher der Sinn dieser Gruppe — einen sagen- oder fabelhaften Vorgang und also Gestalten

der Heldensage schildern.

Gehort also das Doppelbild Bahrain's II., Naqsh i Rustam V und VI, zu der geschichtlichen

Gruppe, so ist die genauere Bedeutung zu suchen. Bahrain II. herrscht von 276 bis 293. Er

tragt in seltsamem Widerspruch die Beinamen „Wohltater
a

, also Euergetes, und „der Entartete",

ohne daB wir sie zu deuten vermochten. Die Geschichte dieser Jahre, im Abendlande wohl be-

kannt, ist im Morgenlande sehr dunkel. Dahinein fallt ein siegreiches Vordringen des Kaisers

M. Aur. Carus bis nach Ctesiphon. Aber dort wird Carus ermordet, der Erfolg geht den Romern

verloren. Die Perser konnten sich das gut als Gewinn anrechnen. Ein andres Ereignis ist der

Aufstand Hormizd's, eines Bruders Bahrain's, der niedergeworfen wird. Auch das konnte im

Sinnbild des Zweikampfes zum Ausdruck gebracht werden, und so konnte man im unteren Bild-

streifen den Sieg iiber Carus, im oberen den Triumph iiber Hormizd sehen wollen. In beiden

Bildern rennt des Konigs RoB iiber einen zu Boden gestreckten Feind auf den Gegner zu.

Den Sinn dieses Motives werden wir beim Denkmal ArdashTr's II. am Taq i bustan erortern.

Das Stehen oder Reiten iiber zu Boden gestreckten Feind ist sicher nicht geschichtlich, sondern

rein magisch zu erklaren. Es ist der zur Gewohnheit gewordene Ausdruck fiir den zu erzwingen-

den Triumph der iranischen Majestat iiber den bosen Feind, meist gedeutet auf den romischen

Erbfeind.

Die iranische Heldensage erzahlt so oft von Zweikampfen ihrer Herrscher und Helden, daB man

den Zweikampf, oder wie man bei den merkwiirdigen Ahnlichkeiten mittelpersischer und mittel-

alterlich-abendlandischer Zustande sagen darf: das Turnier als die Form bezeichnen kann, unter

der die Sage die groBen geschichtlichen und kriegerischen Entscheidungen zum dichterischen

Ausdruck bringt. Alles ist dabei Ausdruck, Gleichnis. Offenbar gehorcht die bildende Kunst der-

selben Grundanschauung. Auch sie verkorpert geschichtliche, kriegerische Entscheidungen im

Bilde des Zweikampfes. Das wird gewifi unterstuzt dqrch die zoroastrische Anschauung von der

Zweiheitlichkeit der korperlichen und geistigen Welt. Der Kampf von Ohormizd und Ahriman,

von Gott und Teufel, von Licht und Finsternis, von Gut und Bose, der sich in alien Erschei-

nungen der Welt wiederholt, im Gegensatz von Iran und Aniran, oder von Iran und Rom. Schon

im Dareios-Denkmal ist ein nachst verwandter Gedanke zum Ausdruck gebracht: der Sieg des

artam, des ewigen Rechts iiber den drauga, den Trug, den wir alle immer und immer umsonst

erhoffen. So dient also der Zweikampf als Symbol der grofien geschichtlichen Entscheidung, in

den meisten Fallen offenbart im Triumph Irans iiber Rom. /63/
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Dem Gedanken, Denkmale als Bilder iranischer Heldensage zu deuten, mochte ich alien Nach-

druckgeben, unddamit auch die so merkwiirdig treffende, in Persien volkstiimliche Anschauung

zu Ehren bringen, die ja von jeher die Sasaniden-Denkmale unter den Achaemenidengrabern bei

Persepolis und Stakhr „Naqsh i Rustam," Rustam's Bilder, nennt. Unter ihnen sind tatsachlich

schon Bilder der iranischen Heldensage.

Der antike Enzyklopadist Athenaeus aus Naukratis, der urn 228 n. Chr. sein »Sophistengast-

mahl* schrieb, hat uns eine Erzahlung aufbewahrt, die er in Chares' von Mytilene verlorenen

»Geschichten iiber Alexander" fand, Chares', des Gesandteneinfuhrers Alexanders, als dieser

sich einen asiatischen Hof mit achaemenidischem Zeremoniell einrichtete. Die Erzahlung ist eine

beriihmte, auf mythischem Urgrund erwachsene Liebesgeschichte. Chares schlieBt sie so: „ Diese

Liebesgeschichte erzahlen sich die in Asien wohnenden Barbaren und sie ist auBerordentlich

beliebt, und diesen Mythos bildet man ab, in Tempeln und Palasten und auch in einfachen

BurgerhSusern." Nun ist aber gerade diese Romanze ins Shahname aufgenommen und uns in

ihm mit denselben Namen : Hystaspes — Gushtasp, Zariadres — Zarer, und Odatis — eine Kaiser-

tochter, erhalten. So wissen wir also langst aus literarischer Quelle, dafi Stoffe der Heldensage

schon in so alter Zeit von der bildenden Kunst gestaltet wurden, und hatten also langst darnach

suchen miissen, ob wir nicht solche Dinge auch in Denkmalen noch besitzen, und in ihnen ilteste

Vorfahren der Bilder, die als kdstliche Miniaturen von Shahname's aus der Zeit der Safawiden

das Entzucken von Sammlern und Liebhabern morgenlandischer Kunst erregen. /64/

Auch beim Reiterkampfbilde Gota^es Geopothros' liegt es nahe, an die Gestaltung einer Ro-

manze oder Ballade zu denken. Ein Gudarz, Vater Gew's, ist einer der gefeiertsten Helden des

iranischen Epos. So konnte man vermuten, der Satrap der Satrapen habe, selbst zur Herrschaft

gelangt, neben dem Bilde, das ihn vor Mithradates huldigend zeigt, seinen sagenhaften Ahn-

herrn in einer seiner Heldentaten abbilden lassen, die einen Bezug zu seinen eignen Herrschafts-

anspriichen hatte. Diese Annahme aber bewahrt sich nicht.

Der Zufall will, daB wir tiber keinen parthischen Konig so viel und so vielseitige Nachrichten

haben, wie uber den zweiten, von 40 — 51 n. Chr. herrschenden Gotarzes. AuBer den Miinzen,

die ja fur die ganze Arsakiden-Geschichte das Gerippe der Zeitrechnung und oft noch politische

und genealogische Beziige ergeben, berichten uber ihn und seine Zeit Tacitus in den »Annalen a
,

Josephus in den yjudaeischen Altertiimern* und vielleicht Philostratos in seinem ^Leben des

Apollonius von Tyana* /65/

Gotarzes, seiner Abstammung nach vielleicht gar nicht Arsakide, sondern hyrcanischer Stammes-

furst, und verschwagert mit Artabanos II., der vaterlicherseits vermutlich Nachkomme Atropates'

von Medien, miitterlicherseits aber Arsakide und daher Begrunder einer weiblichen Linie des

herrschenden Hauses war, gelingt es, nach wechselreichen Anfangen und unter dauernden

Kampfen fiir diese weibliche und gegen die von Phraates IV und Vonones stammende mannliche

Arsakidenlinie, selbst alleiniger und unbestrittener Herr des Reichs zu bleiben. Aber auch gegen

den Erfolgreichen und Beliebten erhebt sich eine starke Partei im Westen, zu der das Haupt der

Karen, einer der sieben Pairs-Hauser des Reichs und Reichsfeldherr von Westiran und Babylo-

nien, ferner die Vasallenkonige Izates von Adiabene, des alten Assyriens, und Abgar Ukhama,

arabischer Furst von Mesopotamien gehdren, und diese Partei wendet sich nach Rom an Kaiser
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Claudius, urn sich einen in Rom erzogenen und lebenden Arsakiden als GroBkonig zu erbitten.

Claudius schickt, wie einst Augustus den Vonones, so Vonones' Sohn Meherdates mit vielen guten

Lehren, und laBt ihn von C. Cassius Longinus, dem romischen Statthalter von Syrien an die

Reichsgrenze, Zeugma am Euphrat geleiten,wo ihn die Haupter seiner Partei in Empfang nehmen.

Meherdates, unerfahren und der morgenlandischen Sitten entwohnt, geht nun sich sein Konigreich

erobern. Aber schon bei seinem Empfang beginnt Verrat zu schwelen. Gerade Abgar V. der

Schwarze, an den der Talisman von Edessa, der eigenhandige Brief Jesu Christi, gerichtet war,

ist der erste Verrater. Gotarzes aber erwartet den Nebenbuhler ruhig, seine besondere Frommig-

keit dem Hercules-Vurhran durch Opferfeiern erweisend, im Lager hinter dem FluBchen Cormas

am FuB des Berges Sambulos. Meherdates gelangt schlieBlich dahin; die Heere liegen sich untatig

gegeniiber. Im Lager Meherdates' verbreiten sich Verrat und Abfall. Abgar sowohl wie Izates ver-

lassen seine Sache. Bevor er noch armer wird, versucht er die Entscheidung der Schlacht. Seine

Stiitze, der Karen fallt. Meherdates aber wird von einem Horigen seines Vaters, dem er sich zu

retten anvertraut, gefesselt ausgeliefert. Urn ihn herrschaftsunfahig zu machen und zum Schimpf

den Rdmern, laBt Gotarzes ihm die Ohren abschneiden. Selbst aber nennt er sich nach dem

Siege auf seinen Miinzen Nikephoros. Er uberlebt seinen Sieg, der ins Jahr 49/50 n. Chr. fallt,

nur um ein Jahr.

Nun unterliegt es kaum einem Zweifel, daB Tacitus' mons Sambulos kein andrer ist, als das

Gebirge, das Plinius einmal Cambades, ein andermal CambaLIdus nennt. (V98 und VI 134)

Sambulosund CambaLIdus flieBen aus griechischen Quelle?. Bei Plinius ist furKAMBAAIAOC
KAMBANAOC und mundartlich wohl KAMBONAOC herzustellen. Dieselbe Namensform ist bei

TacituszuCAMBOYAOCentstellt,indem die Verwechslung des Anfangsbuchstabens durch griech.

K gleich lat. C und griech. C gleich lat. S vermittelt wird, und eigentlich nur dieselbe Unleserlich-

keit Plinius zu der Lesung LI statt N, Tacitus zu Y verfiihrte. Dieser mons Cambondos oder Cam-

hades aber mit seinem urtiimlichen Herakles-Kult ist ja der Berg der Landschaft KAMBAAHNH
oder ap. Kampa(n)da, unser Gotterberg Bagastana, eben der BTstun-Berg, der das Denkmal

Gotarzes' tragt. /66/

Die entscheidende Schlacht, der Sieg iiber den romischen Kronansprecher, der Sieg des ewigen

artam iiber den drauga, den Trug, fand also an der gleichen Stelle statt, wo Dareios zweimal

siegte, wo auch der GroBe Mithradates eines uns geschichtlich nicht naher bekannten Vorkomm-

nisses wegen das Bild der Huldigung vor ihm in den Fels meiBeln lieB, am Thor von Asien.

yf/ic immer entschied der Besitz dieses Tores die Herrschaft iiber das Reich. An der Statte

seines Sieges, an der Statte seiner Gottesverehrung, an der Statte wo Dareios' und Mithrada-

tes' Denkmale mit ihrem magischen Zauber zur Nachahmung einluden, hat Gotarzes II Geo-

pothros seinen Sieg verewigt. Der von der Nike gekronte Reiter ist Gotarzes II Geopothros

Nikephoros, und sein zusammenbrechender Gegner ist der juvenis ignarus Meherdates. Im

Jahre 50 n. Chr. ist dies Felsdenkmal geschaffen.

Von Gotarzes II. gibt es eine ganz seltene Miinze; eine dieser Drachmen ist in der Ermitage

in St. Petersburg, die andre im Miinzkabinet zu Paris, die dritte scheinbar im Britischen Museum.

Auf die Lesung ihrer Legende ist viel Scharfsinn verwandt und sind viel geistreiche Vermutungen

gebaut. Sie bleibt zweideutig. /67/ Man kann lesen

:
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d.i. ro)T£Q^T](; Baaita\>c BaaiAicov 'Apeavoiv 'Ybc, Kexatan^ievo<; 'AQtapdvov

oder aber

ra)T6Q£r|<; Baadeix; BaaiAicov 'Aqsovcov 'Ycx; re(o) Kakov[iEvoq 'AQxaftavov

Der Anfang ist die genaue Wiedergabe des vollen Titels mp. Gotarz sdhiydn sdh Ariydn, d. i.

Gotarzes Konig der Konige von Eran. Den Rest kann man auffassen als puhre i khwdntak i

Artabdn, „ Adoptivsohn Artaban's", oder aber als „(leiblicher) Sohn Gew's, Adoptivsohn Arta-

ban's". Im ersten Fall hat man die Unform xexata>jievo<;, gemischt aus xaXov\ievoq und xzxkr]\iivoq
y

und gemildert durch die vorliegendeSchreibung fiaalievq fkataeov, im andern hat man das unbe-

friedigende und nichteinmaleinwandfrei mitTzulesenderE fiirGew,aufdasohnedasre6jro{>Qo<;

der Inschrift niemand verfallen ware, und dem in dem Awraman-Documenten die Schreibung

und Form Tadxrie oder TaMx!]*; entgegensteht. Wie man die Munzlegende lesen will, wird also

immer Sache des Gefiihls bleiben ; die Tatsache aber, daB Gotarzes II. der leibliche Sohn des

Gew, und der Adoptivsohn des Artaban's II. war, steht ganz fest. Das erste beweist die Inschrift,

das zweite die Munze. Es findet seine Bestatigung darin, daB Gotarzes II. sich nicht den ge-

heiligten Beinamen der Dynastie, Arsakes beilegt. Das ist ein Anzeichen seiner nicht streng

rechtmaBigen Thronfolge. Die iranische Sage kennt ihn als gar nicht dem arsakidischen Hause

angehdrend, nicht einmal mutterlicherseits. Bej der Perser starren Forderung des Angestammt-

seins ware seine Thronbesteigung ohne Adoption gar nicht moglich gewesen, und auch so fand

sich die starke Partei, die es vorzog, sich einen angestammten Herrscher vom romischen Erb-

feind schenken zu lassen.

Trotzdem wir uns hier auf rein geschichtlichem Boden bewegen, befinden wir uns zugleich in-

mitten der bliihendsten Heldensage. Gudarz, der Herr von Gurgan und Isfahan, ist einer von

FirdosT's gefeiertsten Helden. Mit den groBten Ereignissen der Sage ist sein Name verknupft.

Er kampft gegen die Dew's von Mazandaran, er entscheidet unter den zwolf iranischen und tu-

ranischen Kampferpaaren den Sieg iiber AfrasTab, er tritt schon unter Minotchihr auf und ist einer

von Kai Ka'us' zwolf Pahlawanen. Das sind Dinge, die offenbar Slteren, zum Teil uralten Schich-

ten der Sage angehoren und darauf hindeuten, daB in Gudarz' Sagengestalt mehrere geschicht-

liche Gestalten zusammengeflossen sind. Seine Hauptrolle aber verknupft ihn mit Kai Khosro und

dem Rustam-Kreise. Mit der Totung des Erbfeindes Iran's, des AfrasTab, ist seine Aufgabe er-

fiillt. Als getreuer Eckart der iranischen Sage vollstreckt er nach Kai Khosro's Entruckung

dessen letzten Willen, urn dann zu verschwinden. Die Sage vermeldet nichts mehr von ihm.

Theodor NOldeke und Josef Marquart verdanken wir die Erkenntnis, daB diese Schichtungen

der Heldensage Niederschlage der geschichtlichen Ereignisse der Arsakidenzeit enthalten. Die

Sage Kai Khosro's ist nach dem Bilde der Geschichte Artaban's II. geschaffen. Gotarzes II. ist

tatsachlich das Urbild von FirdosT's Gudarz. Vielleicht ist noch eine Gestalt unserer Felsdenk-

male ein solches unmittelbares Vorbild einer Sagengestalt. Die Sage nennt in enger Verbindung

neben Gudarz, in dem die geschichtlichen Gotarzes I. und II. zusammengeflossen sein mdgen,

einen Mlladh. In der Inschrift M. heiBt der zweite WurdentragerMI0PATHC. Das diirfte derselbe

Name sein. Ist Gotarzes ein Hyrcanier, dem auch Isfahan unterstand, so ist Mlladh der Stamm-

herr des parthischen Geschlechts der Mihran, des einen der Sieben Hauser, die dem regierenden
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der Arsakiden ebenbiirtig waren, der Mihran, deren Sitz noch in sasanidischer Zeit das uralte

Rai bei Tehran war. Aus diesem Geschlecht stammte der Gegner Khosro's II. Parwez', Bahram

TchobTn, der groBe Feldherr, der an Irans Untergang einen so wesentlichen Teil der Schuld

tragt. Er ist der letzte, und unser Huldigender vor Mithradates II. vielleicht der erste Mihran. Auch

Gew ist eine Lieblingsgestalt der Sage. Nicht als Gotarz' Vater sondern als sein Sohn tritt er auf.

Und auBer ihm tragt der Held einer der riihrendsten Liebesromanzen des Shahname, namlich

Bezhan der Liebhaber der Manezha, einen Namen aus unseren Inschriften. Bezhan ist ap. Wai-

wa-zana, d. i.„ aus Gew's Geschlecht*, also nur eine Spielform des Namens Geopothros, d. i.

Waiwa-puthra, Gew's Sohn. /68/

Eigenegeschichtliche Oberlieferung haben die Iranier von den Zeiten, die der Sasanidenherrschaft

vorausgehen, nicht bewahrt. Die ganze Zeit der Arsakiden ist ihnen die Zwischenherrschaft der

„Konige der Stamme", unbeliebt und schnell iibergangen, fast wie eine Fremdherrschaft. Und

auch dies durftige Wissen meist aus fremden Quellen flieBend. Unbeliebt und als fremd empfunden,

nicht weil die Arsakiden keine Iranier gewesen waren, - das verbietet schon die Bedeutung,

die sie in Wahrheit fiir die iranische Heldensage haben -, sondern weil ihre hellenistische

Zivilisation sie wie Fremde wirken lieB. Die Seleukidenzeit beschrankt sich in der iranischen

Oberlieferung erst recht auf eine verschwommene Erinnerung an Antiochos d. Gr., auch diese

geborgt, und im ubrigen auf die vollig mythologisch gestaltete Herrschaft des Drachens Dahhak.

Und was iiber Alexander bekannt ist, flieBt alles aus dem Alexander-Roman, aus des Pseudo-

Kallisthenes' iiber alle Vorstellung verbreitetem Werke, durch syrische Vermittlung. Vorher liegt

das vollige Dunkel des Mythos, aus dem gerade der Name Dareios unscharf hervorschimmert. /69/

DieserVerhaltware unbegreiflich, wenn dieSagenbildung in achaemenidischer Zeit herangereift

und vollendet ware. Verstandlich wird er aber ipit der Erkenntnis, daB gerade die Zeit der Ar-

sakiden die Reifezeit der iranischen Heldensage war. Sie ist nicht erforscht wie die Ilias und

die Odyssee, wie die Nibelungen und der Gral, sie soil erst erforscht werden. So ist sie ein

unbefahrenes Meer der Finsternis, jenseit von dem unbekannte Lander der Entdeckung barren.

Auf diesem Meer aber sind die Inschriften und Bilder von Blstun Leuchtschiffe.

Die Denkmale sind ebenfalls wieder tiefe Sinnbilder. Als Mithradates II. nach einem uns nicht

naher bekannten Siege die Huldigung seiner GroBen entgegennahm und im Fels verewigen lieB,

da fiihlte er sich und war er, als Konig der Konige und GroBkonig, der Aufrichter und Voll-

ender des Reichs, der Erreicher der von Arsakes und Tiridates gesteckten Ziele. Dafiir zeugt

dies sein Siegel am Tor von Asien. Aber es ist nicht mehr das Weltreich von Alt-Iran. Die

Welt ist in zwei Halften geteilt. Zwar wehren sich die ostlichen Mittelmeerlander noch gegen

das unabwendbar naher ruckende Aufgehen im Romischen Reich, aber bald darauf ist Roms

Herrschaft vollendet. Die vermittelnden Staaten auf den Trummern des Reichs Seleukos' ver-

schwinden, und es gibt nur noch die Zwei: Rom und Iran. Denn auch Iran ist mit Mithra-

dates
9

d. Gr. Eroberungen vollendet. Mochte auch den Romern das kaum zum BewuBtsein

kommen, oder mochten sie einen solchen Gedanken ablehnen, er bewahrheitete sich immer

mehr : es gab einen Dualismus zweier Reiche, deren Wettbewerb und Nebenbuhlerschaft un-

aussohnbar war, und der nicht eher endete, als mit dem Untergehen der antiken Kultur im Is-

lam. DaB Mithradates West-Iran mit den Euphrat- und Tigris-Landern zu einem starken Reiche
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verschweiBt, das verurteilt den Hellenismus in Iran zam Absterben. Keime aus alter Zeit, die

diesen Winter der Fremdherrschaft unter der Schneedecke des Hellenismus uberstanden haben,

erhalten wieder Raum und Licht zu wachsen. Die groBe Gegenwirkung des Morgenlandes gegen

das Abendland, Asiens gegen Europa beginnt. Im Osten des iranischen Reichs gerat die Masse

mittelasiatischer Volker in Bewegung; die grofie Wanderung hebt an, deren erster Schritt die

Yuetshi nach Baktrien fiihrt, der griechischen Herrschaft in Baktrien ein Ende bereitet, und die

Tore weit dem Eindringen indischer Gedanken offnet. /70/ So entsteht dort zu ungeahnter Ent-

faltung die seltsame Kultur, in der sich griechische Gestalt und indischer Gedanke vermShlen,

urn ihr neues Licht liber das Dach der Welt und die unermeBlichen Weiten Asiens bis ins Land

der aufgehenden Sonne erstrahlen zu lassen. Dort aber wo Mithradates die groBe Trennungslinie

zwischen Rom und Iran gezogen, da tauchen am Rand der arabischen Wtiste arabische Lehns-

mannen und Markgrafen auf, halb zu Rom halb zu Iran stehend, die SchwSche beider Reidfe

erspahend und beuteliistern auf die einstige Erbschaft lauernd, des Islams Wegbereiter.

In griechischer Schrift und Sprache schreiben Mithradates und Gotarzes ihre Inschrtften auf

ihre Denkmale. In Babylon schreibt man noch Geschaftsurkunden und Briefe in der altvate-

rischen Keilschrift. Mithradates hatte also noch Leute finden konnen, urn sich die Inschrift

Dareios' lesen und verdolmetschen zu lassen. Aus demselben Jahre, aus dem die letzte Keil-

schrifturkunde nach Mithradates datiert ist, dem Jahre 225 Sel. = 87 v. Chr., besitzen wir auch

einen Fund von hochster Seltenheit und geschichtlichem Wert; eines der drei in Palangan am

Awraman in Kurdistan gefundenen Pergamente : VertrSge iiber den Besitz von Land- und Wein-

giitern, in abgeschiedenen Gebirgstalern Irans, unter bauerlicher iranischer Bevolkerung, ge-

schrieben in griechischer Schrift und Sprache, verfaBt nach griechischer Geschaftsart, nach

Grundsatzen griechischen Rechts. Das dritte dieser Pergamente, wie das zweite aus den Jahren

22/21 v. Ghr. stammend, zeigt den schnellen Umschwung; es ist in einheimischer aramaischer

Schrift und einheimischer persischer Sprache geschrieben die alteste bisher zu Tage gekommene

Urkunde in Pahlawik, Sprache und Schrift der Parther. /71/ Und in den selben Jahrzehnten

schrieb man die letzte Keilschrifttafel, im Jahre 6 v. Chr. -

Unter Gotarzes II. heiBt die Welt des Westens Rom. Der Kaiser Claudius, der Erbe Augustus'

und Tiberius' schickt den ihm genehmen Kdnig nach Iran. Tacitus, der Verfasser der Germania,

der Jude Josephus, der Verfasser der Judaischen Altertumer sind seine Geschichtschreiber.

Abgar V. Ukhama von Edessa, der Araberfurst, Christ geworden nach der Legende und Emp-

fanger des Briefes Jesu Christi, einer der heiligsten Reliquien des Morgenlandes, in Wahrheit

aber wohl zum Judentum iibergetreten wie sein Genosse, der Konig Izates von Adiabene, Sohn

der Helena, deren Grab bei Jerusalem gezeigt wird: /72/ Das Christentum meldet sich hier an

Asiens Pforte, und die seltsame Mission des Judentums am Nordwest-Rande der iranischen

Welt, in Adiabene und dann im Kaukasos, im Khazarenreiche, das aschkenazische Judentum

wird hier mit einem Male verkdrpert. Nicht mehr Ahaswer und Esther, sondern Gotarzes und

Izates, nicht mehr Dareios und Ahuramazda, sondern Abgar und Christus heiBen die vergang-

lichen Namen des ewigen Gleichnisses. Und mehr noch als sie alle verkdrpert das Wesen dieses

Greisenalters der antiken Welt, wo Altes stirbt und Neues wird, der Name Apollonios von Ty-

ana, des Weisen und Wundertaters, der Fleischwerdung des Pythagoras, den der Parther Var-

7 HERZFELD, Asien
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danes, Gotarzes' Gegner, richtiger wohl einer der Nachfolger, Volagases I. oder Artaban IV., als

Cast feierten, nach Indien geleiteten, der auf seinen weiten Reisen zu den Magiern Babylons

und Irans, zu den Bhikshu's und Arhat's Indiens, zu den Gymnosophisten des Sthiopischen

Gottesstaates die letzten verborgenen Geheimnisse der natiirlichen und ubernaturlichen Welt

erforschte, den Stadten Byzanz, Antiochien, Hamadan ihre Talismane schenkte, der uns seine

TEAE2MATA als letztes Werk und letzten Willen hinterlassen und als BalTnas, der Herr der Talis-

mane, noch nach mehr denn tausend Jahren im Morgenlande beruhmt war. Apollonios von Ty-

ana, mit Vespasian, Titus und Nerva befreundet, von Nero und Domitian verfolgt, dem Cara-

calla und Julia Domna als Alexikakos Tempel errichteten, den Alexander Severus in der Heim-

lichkeit des Palastes mit Christus, Abraham und Orpheus als animas sanctiores neben ver-

gotterten Kaisern anbetete, den die letzten Heiden neben Moses und Hermes Trismegistos an-

riefen, und den wiitende Christenfeinde wie Porphyrios und Hierokles Ghristus als Vorbild

und Widersacher entgegenstellten. /73/

Wie durch Zauberspruch sind alle diese Geister in die Felsbilder und Inschriften am Tor von

Asien gebannt, und wer das Siegel lost, dem erscheinen hier alte Weiten im Vergehen, neue im

Entstehen.

Kunstwerke arsakidischen Ursprungs sind noch nie wissenschaftlich untersucht worden. Der

einzige Carl Humann hat mit Puchstein zusammen ein Denkmal bekannt gemacht und erforscht,

das durchaus in diesen Kreis gehort und zeitlich zwischen Mithradates', und Gotarzes' Werke sich

9
einreiht, das Hierothesion des Antiochos I. Theos Dikaios Epiphanes von Kommagene (69 — 34

v. Chr.), das gewaltige Grabmal auf dem Nimrud Dagh. /74/ Drei Fragen stellen diese Werke:

wie stehen sie zur altpersischen, wie zur hellenischen und wie zur sasanidischen Kunst ?

Den Gegenstand der Huldigung kann man nicht hellenistisch nennen. Im Alten Morgenland

ist er zwar auch nicht belegt, doch ist er sicher anzuschlieBen an solche Vorwiirfe, wie der Konig

mit Gefolge am Tatchara, Hadish, Siidost-Gebaude und Zentralgebaude in Persepolis, und erst

recht an die groBen Audienz-Bilder des Hundertsaulen-Saales. /75/ Der Geist des Vorwurfs ist

also urpersisch; der Grad des hellenischen Eindruckes ist zu messen an der Umwandlung, die

zwischen achaemenidischer und parthischer Zeit stattgefunden hat. Auch am Entwurf ist persisch,

daB die Gestalten wie Einzelglieder eines groBen ornamentalen Rhythmus behandelt, keinerlei

perspektivisch-raumliche Anordnungenversucht werden. Darin gleichen sich Dareios' Denkmal

mit den neun Lugnern und Mithradates' mit den vier Huldigenden vollig. Man braucht nur an

dieScharenderLeibwachenvon Susa, an die 70 Meter Tributzug von der Freitreppe an Xerxes'

Apadana in Persepolis zu erinnern, urn das als Kennzeichen iranischer Art zu begreifen.

Griechisch ist dem gegenuber die hohe Plastik. Die achaemenidische Kunst, wie die altmorgen-

landische uberhaupt, ist ja Kunst flacher und flachster Erhebung, nur eben dreidimensional aus-

gefuhrter Zeichnung. Daher es in ihr kein raumliches Hintereinander gibt, und ein genaues

Nebeneinander nur durch geringe Parallelverschiebung kongruenter Umrisse erzeugt wird.

Die hohe Plastik offenbart das neue, griechisch umgewandelte Raumgefuhl, eine neue Kunst-

anschauung. Auch die Bildung der Kopfe, der Haare, des Gewandes ist hellenisiert. Was daran

einst war und was beabsichtigt, das lehrt ein Vergleich mit der schonen Miinze Mithradates' II.

auf Tafel XIX o. 1. Des weiteren muB hier der Stil des in seinem Wesen ja ganz iranischen Grab-
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malsvomNimrudDagheintreten, vondemTafel XIV L, ein Flachbild,,Antiochos I. dem Mithra-

Helios die Hand reichend, als Beispiel wiedergibt.

Zur Erklarung der Huldigung vor Mithradates muBten schon die Huldigungsbilder der Sasaniden

herangezogen werden. Die Stoffe der sasanidischen Felsbildhauerei sind auBerst gering an Zahl,

es gibt nur die Gruppen der Huldigung, der Belehnung, der Triumphe und Tributziige, der Reiter-

kampfe und der Jagden. Um so schwerer wiegt, wenn nunmehr von diesen Stoffen einer nach

dem andern bereits in der Kunst der arsakidischen Zeit nachgewiesen wird.

Auch der Reiterkampf mischt altpersische und griechische Gedanken. Die Verkorperung kriege-

rischer Entscheidungen der Geschichte und Sageim Bilde des Turniers ist iranische Anschauungs-

form. Erst recht iranisch ist der sinnbildliche Gehalt: der Sieg des ewigen Rechts iiber den Trug,

der diesen Bildern innewohnt. Aber in der groBen Kunst des alten Iran begegnen solche Bilder

noch nicht. Anzuknupfen sind sie an die vier ganz mythisch-mystischen Zweikampfe des Konigs

mitahrimanischen Ungeheuern amTatchara, Siidost-Gebaude und Hundertsaulen-Saal in Perse-

polis. In der feierlichen Kunst der achaemenidischen Konigsstadte fehlen Reiterbilder ganz

und gar und auch sonst sind sie sehr selten. Zu den wenigen gehoren die ganz anders gedachten

Reiter und Reiterinnen der Marmore von Erghili. Naher schon kommt man dem Gegenstand mit

dem vonj. A. R. Munro beschriebenen Steine von Yenidjekoi, auch wirklich achaemenidischer

Arbeit, in naher Nachbarschaft von Erghili gefunden und sicherlichauchausDaskyleionstammend.

/76/ Hier galoppieren drei Reiter iiber zu Boden gestreckte Feinde hinweg, einer hinterdem andern.

Der Galopp selbst gleicht der auf altionischen Werken ublichen Weise. Reiter im Galopp, aber

im Sinne der Jagd, zeigt weiter die merkwiirdige goldene Dolchscheide medisch-skythischer Art,

des Oxus-Schatzes, Herodots eyxeiQiSia jrapaicDQefyieva. Hatte schon Dalton sich gegen die An-

zweiflung ihrer Echtheit gewandt, so mochte ich das um so nachdrucklicher tun : nur den Kunst-

kreis, zu dem das seltene Stiick gehort, verkennt, wer seine Echtheit anzweifelt : es ist der urar-

taisch-medische, in dem assyrische, achaemenidische und selbst altionische, als kleinasiatische

Elemente nebeneinander auftauchen konnen.

Also der geistige Inhalt der Reiterkampfe ist rein ifanisch; in ihrer Formung aber herrscht der

Hellenismus, im Gegensatz zu den ganz anderen Gestaltungen in der achaemenidischen Kunst.

Der Form nach sind die parthischen Reiterkampfe und die sasanidischen doch nur ein schwacher

Abglanz solcher hellenistischer Werke, wie des Alexandersarkophages.

Auch zur Erklarung des Gotarzes-Denkmalshattenwir den verwandten Vorwurf auf sasanidischen

Werken benutzt. Auch dieser Gegenstand sasanidischer Bildnerei ist also in arsakidischer Zeit

schon vorgebildet. Hier ist ein nSherer Vergleich recht lehrreich: Wie sind die Ahnlichkeiten

der zusammenbrechenden Pferde auf den Bildern Gotarzes' und Bahrain's zu erklaren? Sicher

haben die Meister Bahrain's nicht Gotarzes' Bild vor Augen gehabt. Eine Vermittelung muB verlangt

werden, und diese kann nur von der Malerei geleistet worden sein. Sip ist uberhaupt der ge-

meinsame, die Oberlieferung fortfiihrende Untergrund, von dem sich die immer als mehr oder

weniger vereinzelt vorzustellenden Werke der Bildhauerei, abheben.

Im Relief Bahrain's tritt zuerst der „fliegende Galopp a
auf, ein Merkmal ostlicher gegenuber

hellenischer Art. Ist das nun innerhalb der Malerei aus der ersten Stufe des Galopps der Stele

von Yenidjekoi iiber die zweite von Blstun zur dritten von Naqsh i Rustam entwickelt, oder dringt
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hier etwas ganz Neues und Fremdes in diese Kunst hinein ? 1st der fliegende Galopp also gleichsam

eine atavistische Wiederkehr von Jugenderscheinungen archaisch-westlicher Kunst in ihrem

greisenhaften Verfall, oder ist der galoppierende Reiterkampfer alsKrieger, alsjager dasGleichnis

einer neuen Zeit, der Vertreter der mittelasiatischen Reitervolker, die seit der Entstehungszeit

des Mithradates-Denkmals Woge auf Woge in Iran einbrechen und aus deren allmahlicher

Verschmelzung mit den alten Iraniern schlieBlich die neue iranische Nation hervorgeht? Die

Probleme der ersten kiinstlerischen Beziehungen zwischen China und Westasien sind von so

groBer Tragweite, daB sie hier nicht erortert, oder gar erschfipft werden konnen. Nur an einige

Grundtatsachen soil erinnert werden. Die altesten erhaltenen Bauten Chinas stammen aus der

Zeit der ersten Han-Dynastie, sind also nachalexandrinisch. In ihnen tritt zuerst, eben der

Grund ihrer Erhaltung, der geschnittene Stein, die Quader als Baustoff auf. Die Formen sind

noch die des Holzes. Daneben erscheint in der gleichen Zeit der Felsbau, in Formen, die ent-

schieden unchinesisch und westlich sind. Endlich ist das auch die Zeit der ersten erhaltenen

Bildnereien in Stein. /77/ In alien drei Dingen lauft die Entwicklung Chinas der Indiens genau

gleich, so daB an Zufall nicht zu denken ist. Auch in Indien werden Felsenbau, Quaderbau

und Steinbildnerei in der Zeit nach Alexander eingefiihrt. Formliche Ahnlichkeiten zwischen

indischer und chinesischer Baukunst lassen schlieBen, daB hier engere Zusammenhange bestehen,

als uns unsere heutige allgemeine Kenntnis der Beziehungen Chinas zu Indien vor dem Buddhis-

mus beweisen laBt, und daB in beiden Erscheinungen Auswirkungen der mit Alexander nach

Osten vordringcnden, alten westlichen Kulturen vorliegen. Die Han-Zeit ist nun zugleich die,

wo die Chinesen ihr Reich (iber Mittelasien ausdehnen, und zielbewuBt handels- und diplomatische

Beziehungen mit den Staaten der Zweistromlander Turkistans und Indiens eroffnen. DaB sie so

die Welt des Westens entdeckten und aus ihrem ostasiatischen Inselleben heraustraten, ist sehr

moglich eine Nachwirkung eben des Antriebes, den Alexanders Indienzug der mittelasiatischen

Welt versetzte.

Tritt man in Einzelheiten ein, so fallen die Verwandtschaften der chinesischen, indischen und

altmorgenlandischen Fabeltiere und Mischwesen auf, deren Wanderung aus Babylonien iiber

Iran in die indischen Provinzen des Achaemenidenreiches, von da nach Mittelindien, und end-

lich nach China nicht bezweifelt werden kann. /78/ Dieser Weg wandernder Kunst wurde aber

mit dem Hellenismus nicht abgeschnitten, sondern gebessert. Ahnlichkeiten zwischen mittel-

indischen und chinesischen Bauformen bestatigen das Bestehen eines solchen Weges von Indien

nach China schon in einer Zeit, die der hellenistischen vorausgeht, denn in jener mittelindischen

Schule lebt noch der achaemenidische Charakter in friihhellenistischer Zeit fort. Weiter liegen

nun Verwandtschaften zwischen den Reiterdarstellungen der Han-Denkmale und sasanidischen

vor. Diese konnten wohl das Ergebnis einer Gegenbewegung sein, denn die Han-Zeit Chinas

ist die Arsakiden-Zeit Irans, die Han-Denkmaler sind alter als die sasanidischen und ihre Alters-

genossen, die arsakidischen Werke weisen die Ahnlichkeiten noch nicht auf. /79/ Sehr zu denken

gibt andrerseits das prachtvolle Grabmal des Besiegers der Hiung-nu, des Markgrafen und

Feldherrn Houo K'iu-Ping, der 117 v. Chr. im jugendlichen Alter von 24jahren starb. /80/

Neben seinem hohen Tumulus steht das wuchtige RoB, ungesattelt, das unter seinem Leibe den

riicklings zu Boden gestreckten Hunnen zermalmt, der sich vergeblich mit Pfeil und Bogen zu
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wehren bemtiht. Die Haltung aber des Hunnen ist die Gaumata's auf dem Dareios-Denkmal

und die des Feindes Annubaninis unter seinem FuBe. Das Ganze ist ein genaues Gegenstiick

zum bekannten „Lowen von Babylon". Nicht nur der ganz iranische Symbolismus, sondern die

formlichen Ahnlichkeiten fordern Erklarung. Und blickt man auf des Feldherrn hohen Tumulus,

so taucht das Bild der Tumuli von Nimrud Dagh auf, und die Reihen von Kolossal-Statuen

des Hierothesion wieder erwecken die Vorstellung der Statuenreihen der Kaisergraber der Tang-

Dynastie. So ahnt man, daB jnindestens seit Alexander d. Gr. ein kunstlerischer Austausch

zwischen West- und Ostasien hin und her stattfand. Aber auch das ist ein Meer mit unerforschten

Kiisten, iiber das ich einem zukiinftigen Entdecker den Weg weisen mochte.

Noch weitere arsakidische Denkmale am Tor von Asien verbreitern und befestigen die Ergeb-

nisse dieser Untersuchung. Unter dem hohen Bilde Annubanini's sitzt an der Felswand das

vierte der Denkmale von Sarpul, ein Reiterbild, Tafel XXV. /81/ Links ein Reiter, rechts ein

FuBmann. Das Handwerk des Reliefs ist derart, daB etwa eine Vorzeichnung gemacht, der Grund

flach ausgehoben und ein wenig Innenzeichnung in Rillen nachgeritzt ist. Das Werk ist also

auBerst roh und obendrein stark verwittert.

Ober das Pferd ist auBer der kindlichen Zeichnung nichts zu bemerken : Sattel ist angedeutet.

Der Reiter hat das von den parthischen Statuetten her bekannte MaBverhaltnis: seine FuBe be-

riihren fast den Boden. Beine sind in Seiten-, Oberkorper in Vorderansicht gegeben. Die Bein-

kleider sind weit und durch gleichlaufende Schragen als faltig bezeichnet. Der Rock hat keine

kenntlichen Besonderheiten. An der Kopfbedeckung bemerkt man lange, flatternde Binden; sie

beweisen, daB ein Konig gemeint ist; denn sie sind die Enden des Diadems. Die Kopfbedeckung

selbst schneidet in den Bildrand ein; auch das ein redendes Zeichen: die Kronen der Sasa-

niden und zwar der Konige, nicht der Gotter uberschneiden immer den Bildrand. Selbst bei

starker Verwitterung und ungenugender Aufnahme lafit dieser Zug immer Zeit und Art der

Bilder bestimmen. Auch bei den Miinzen ist es der Fall und fuhrt da zu dem ungewohnlich

breiten Miinzrand, auf dem dann als Gegengewicht gegen die Kdnigskrone drei kleine Mond-

sicheln in den Hauptpunkten angebracht werden. Sicherlich hat dieser Zug, ebenso wie die

immer gewahrte Richtung der Kopfe auf Miinzen, Gemmen und meist auch Reliefs bestimmten

magischen oder symbolischen Sinn. Auf jeden Fall beweist die uberschneidende Krone hier

das Konigtum des Reiters. Da der Stil des Bildes sonst gar nicht den sasanldischen Werken

entspricht, so weist das auf die spate arsakidische Zeit.

Die Tracht des FuBmanns ruft die alte medische der Denkmale und Statuetten in Erinnerung;

weite Hosen und umgehangter Mantel mit herabfallenden Armeln. Der Kopf ist durch ein sicher

urspriingliches Loch im Fels, das nur schlecht geflickt gewesen und daher wieder durchge-

brochen ist, fast ganz vernichtet. Die Rechte erhebt der FuBmann dem Reiter entgegen.

Der Sinn des Bildes ist entweder die Huldigung eines Wiirdentragers oder aber seine Beleh-

nung durch den Konig. Wiederum gibt es diesen Vorwurf unter sasanidischen Denkmalen. Auf

dem von ArdashTr I. und Shapur I. geschaffenen Denkmal von Salmas, nordwestlich des Urmi-

ya-Sees, wiederholt er sich zweimal fast genau so. /82/ Dargestellt ist dort sicher die Belehnung

des Satrapen oder Fiirsten von Armenien, des Armananshah mit Armenien. Auch die kleinen

Bilder von Barm i Dilak bei Shlraz sind scheinbar Belehnungen von Satrapen oder Stammesftirsten.
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Abb. 13. Beischrift des Reiters und des Fufimannes aufdem arsakidischen

Felsdenkmal von Sarpul

Das rohe Bildwerk von Sarpul verdiente kaum eine so eingehende Behandlung, ware es nicht

unter alien andern durch eine einzigartige Inschrift ausgezeichnet. Tafel XXV und Abb. 13, a u. b.

Beide Gestalten haben namlich ihre Namensbeischriften. Zu meinem groBen Schmerz reicht die

Aufnahme nicht zur Entzifferung aus. Dazu muBte man Geruste bauen, die Buchstaben abtasten

und abformen. Aber klar ist, daB die Schrift eine ostaramaische ist, die wie ein sehr altertum-

liches Chaldeo-Pehlewi aussieht. Trotzdem die Bezeichnungen noch nicht eingebiirgert sind,

benutze ich hierfur im Hinblick vor allem auf die in diesen zwei Schriften und Mundarten ver-

faBte groBe Inschrift von Paikuli, die Bezeichnung Pahlawlk, fur die sog. Pehlewi-Schrift aber

ParsTk; /83/ denn die erste ist eben die Schrift und Mundart der Arsakiden oder Parther, die

andre die der Sasaniden oder Perser. Die ersten drei Worte der Beischrift des Reiters sind

lesbar: ffiJftM PUT ^DflD, d. i. „Dies ist das Bild selbst . . .
." Das erste Wort ist iranisch, das

zweite und dritte semitisch. Daraus folgt, daB wir bereits vollendetes Pahlawlk mit aramaeischen

Ideogrammen vor uns haben. Beispiele des Pahlawlk vor der Sasanidenzeit sind auBerst selten.

Bisher kannte man Spuren davon auf sub-parthischen Munzen des III. und IV. Jhdts. n. Chr.

und einige Zeichen auf Munzen von Volagases I. und Pacorus II., also vom Ende des I. Jhdt.

n. Chr. an. Dazu kam in neuster Zeit das dritte der Pergamente vom Awraman, urn 22/21. v.

Chr. Dieses ist noch alter, als wir unser Bildwerk ansetzen diirfen. Die Inschrift von Sarpul

aber ist das bisher einzige Vorkommen des Pahlawlk an einem Denkmal vor der Zeit der

Sasaniden.

Bisher war man fur die Erkenntnis des Alters dieser Schreibart fast nur auf innere Griinde an-

gewiesen. Die Ideogramme enthiillten sich bei genauem Studium als von verschiedenem Alter;

eine groBe Zahl von Eigennamen und anderen Worten wird noch im ParsTk in einer Form geschrie-

ben, die alter ist als die durch armenische und griechische Umschreibungen und andre Hilfsmittel fur
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das I. Jhdt. v. Chr. nachzuweisende mittelpersische Aussprache; diese Schreibungen sind also

historische und mussen schon lange vor der Sasanidenzeit so geschrieben worden sein. Endlich

ist ja die ganze ideogrammatische Schreibweise ein so verwickelter Gedanke, daB er eigentlich

nie erfunden werden konnte, wo man in der griechischen oder in minder hohem Mafie in den

semitischen Schriften ein so vollendetes Werkzeug zur Schreibung auch des Persischen hatte.

Die ideogrammatische Schreibung muBte einfach vorhanden, alt eingewurzelt sein, daB man sie

trotz besserer Mittel nicht aufgab. Das bedingt, daB sie nicht nur in arsakidischer und auch

seleukidischer Zeit bereits geschrieben wurde, sondern daB sie unmittelbar an die babylonische

Keilschrift, die ja ubrigens bis kurz vor Christi Geburt noch lebendig blieb, AnschluB findet.

Mit andern Worten, daB sie die Schrift ist, die in den achaemenidischen Kanzleien entstand,

wo babylonisch-aramaeisch geschrieben, aber altpersisch geprochen wurde. Die „andere" Schrift,

deren Einfiihrung Dareios nach dem dunklen § 70 der BTstun-Inschrift fur die Pergamente

der Kanzleien befahl, ist nicht etwa die achaemenidische Keilschrift, sondern der Anfang des

Pahlawlk. /84/ Dieser Gedankengang, der fiir manche Fragen sehr bedeutungsvoll ist, ware

ohne erhaltene Belege sehr gewagt; jeder neue Fund aber, wie das Pergament vom Awraman

und die Inschrift von Sarpul befestigt ihn. Darin liegt der Wert auch der noch unentzifferten

Inschrift.

Nach der Untersuchung von Mithradates' und Gotarzes' Denkmalen mit den griechischen In-

schriften und hellenistischen Merkmalen, ist es ganz klar, daB dies rohe Bildwerk mit der Pahla-

wlk-Inschrift und den schon sasanidischen Merkmalen, jiinger ist als jene. Auch an den Munzen

ist zu beobachten, wie die griechische Schrift schlieBlich durch aramaeische verdrangt wird,

und wie die Pragung in. schnellen Verfall gerat. DaB in unserem Felsbild eine Kunst stirbt,

keine neue geboren wird, urn das zu erkennen, braucht man kein Hippokrates zu sein. Das

Werk durfte in die letzten hundert Jahre der Arsakidenzeit, von 150-225 n. Chr. gehoren.

Auf seiner zweiten Reise durch das nordliche Mesopotamien, die zur Aufdeckung der ersten

mitannischen Bildwerke von Tell Halaf-Gauzan, und damit zum Gedanken dieser so uberaus

erfolgreichen Ausgrabung fuhrte, fand Freiherr v. Oppenheim auch in Ras al-
c

Ain das auf Tafel

XXVI gegebene Bruchstuck einer Statue. Seither ist es verschwunden.

Der Block ist das Unterteil einer wohl iiberlebensgroBen, aus zwei Blocken zusammengesetzten

thronenden Gestalt. Erhalten ist die Sockelplatte,der Thronsitz ohne Armlehnen und der Unter-

korper des Sitzenden bis zu den Htiften. Die Kleidung besteht aus sehr langem faltigen Ober-

rock, urn die Lenden ein Gurtel aus viereckigen, mit Juwelen besetzten und offenbar auf Leder

aufgenahten Gliedern. Die Beine umhullen weite, faltige, rohrenartig modellierte Hosen. Es sieht

aus, als sei deren Stoff mit Punkten gemustert, aber in Hinblick auf die auBerordentlich ahnliche

Tracht Khosro's II. im Bogenfelde des Taq i bustan, Tafel XLIV, muB man wohl an aufgenahte

Perlen denken. Die FiiBe stecken in Schuhen, scheinbar aus Stoff, nicht aus Leder. An den

Knocheln sind breite Binden mit Scheiben und Schleifen angebracht. Diese Tracht ist uns als

sasanidische ganz gelaufig, liegt aber z. B. am eben besprochenen Reiterbild von Sarpul und am

Antiochos-Denkmal vom Nimrud Dagh bereits vor. Vor der Entscheidung, ob arsakidisch, ob

sasanidisch, muB daher ein weiteres Denkmal besprochen werden.

Am FuBe des Blstun-Berges, kaum 300 m nordlich des Dareios-Denkmals liegt ein dreikantiger
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Felsblock, mehr von Natur als von Menschenhand so geformt. Auf seinen drei Flachen sind

etwas unter NaturgroBe Flachbilder eingemeiBelt. Das eine ist fast zur Unkenntlichkeit ver-

wittert, das zweite zeigt einen stehenden Mann, nicht naher zu beschreiben. /85/ Das beste and

deutlichste gibt Tafel LII o. 1. wieder. Ein Mann in faltigem Gewand steht an einem Feueraltar.

Schon dies wenige bedeutet in kunstgeschichtlichem Sinne : iranisch, zoroastrisch, nachalexan-

drinisch. Die ganze Gestalt ist in Vorderansicht gezeichnet, nur das linke Bein in Seitenansicht

gedreht. Tracht ist der lange Oberrock und die Hosen mit senkrechten Fatten, der Giirtel mit

breiten Gliedern, Schuhe mit Binden an den Knocheln, alles wie bei dem Thronenden von Ras

al-Ain. Der Mann tragt Halskette und Diadem um die Stirn, ist also wie der Thronende ein

GroBer, ein Fiirst. Mit der Rechten tut er anscheinend Weihrauch aus einer in der Linken ge-

hahenen Schale ins heilige Feuer. Er betet also an, wie der alte Meder vom Kel i Daud, der

Inhaber des Grabes von Issakawand und die Feueranbeter aus Erghili. Dieser Betende ist ein

Werk arsakidischer Zeit, und man wurde es wohl zwischen das Denkmal Gotarzes' und das

von Sarpul einreihen, also zwischen 50 und 150 n. Chr ansetzen.

Im Vergleich macht nun dieses Bild es zur Sicherheit, dafi die Statue von Ras al-'Ain auch ein

Werk arsakidischer Zeit ist. Und nun wird man auch ihre handwerksmaBige Ausfuhrung, ihren

Stil als alter denn sasanidisch unmittelbar empfinden. Nicht ohne weiteres ist ihre Haltung ver-

standlich. An dem Block fehlt nichts. Der Thron hatte in altmorgenlandischer Art keine Lehnen.

Die Arme lagen also nicht auf den Lehnen, Sie hielten auch kein Schwert, eine andre beliebte

HaltungThronender. Wo waren die Arme? Ein Ansatz links ist anscheinend als Rest des Armel-

tuches zu deuten. Es bleibt eigentlich nur, daB die ganz und gar aus dem oberen Block gear-

beiteten Arme irgendwie der Brust eng anlagen, kaum fiber der Brust gekreuzt, viel eher einen

kleinen Gegenstand an die Brust druckend.

Fundort und Zeit legen nun einen Gedanken nahe, wer der Dargestellte gewesen sei. Ras al-

Ain gehort genau innerhalb der Grenzen der arsakidischen Zeit zum Herrschaftsbereich der

arabischen Dynastie der Manu und der Abgar von Edessa, deren einen Vertreter wir als Partei-

ganger des Meherdates gegen Gotarzes II. und als Empfanger des Briefes Christi kennen ge-

lernt haben. Als thronende ist die Gestalt aber sicher die eines Fiirsten, und so kann sie nicht

wohl jemand anders als ein Glied dieses arabischen Furstenhauses vorstellen. Dann ist sie ein

Gegenstiick zu den noch recht von assyrischem Geist erfullten sogenannten Partherstelen, die

in Assur 1904 zu Tage gekommen, deren Inschriften zwar bisher leider nicht bekannt gemacht,

deren Daten aber die Jahre 223/25 Sel. = 89/87 Chr. sind. /86/ Diese Herren von Assur, die

sich wie der Parther des Blockes von Blstun als Beter abbilden lieBen, konnten entweder

Glieder einer besonderen Fiirstenfamilie von Assur oder aber des Hauses von Adiabene dar-

stellen, dem Izates, Abgar's V. und Meherdates' Genosse, Helenas Sohn, angehorte.

Soweit die geschichtliche Bestimmung. Auch kunstgeschichtlich eroffnet sich ein weiter Ausblick,

dem erweiterten Horizont des Zeitraums entsprechend. Diese thronende Statue laBt auch als

Stuckwerk einen Zusammenhang mit einer Reihe sasanidischer Darstellungen thronender Herr-

scher nicht verkennen, die zwar nicht Rundbilder, aber Flachbilder in voller Vorderansicht und

so gewissermaOen Flachbilder von Rundstatuen sind. So kennen wir ein unvollendetes Bild

Shapur's L in Shapur, ein Bild Bahrain's II. in Sahra i Bahram und endlich Khosro I. auf einem
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Bergkristall, dem Nabel der Goldschale der Nationalbibliothek zu Paris, /87/ Man ist versucht in

diesen unbewegt starren Thronbildern einen archaisch-altmorgenlandischen Charakter zu erblicken,

der auch in den archaisch-ionischen Statuen von Milet nachklingt. Das ist nur so weit richtig, als

der starre, feierliche Sinn in alien Zeiten im Morgenlande lebt. Dagegen wird ein Zusammenhang

nicht bestritten werden konnen, namlich mit den hochst denkwurdigen stehenden und thronenden

Statuen von Turushka-Konigen und -Prinzen, wie Kanishka oder Huvishka, die J, Ph. Vogel

in Mathura entdeckt hat, /88/ Diese sind Zeitgenossen der Statue von Ras al-
c

Ain. In dieser

Weise in West und Ost, in Mesopotamien und in Nordwest-Indien kann aber nur eine Kunst

sich spiegeln, das ist die griechisch-baktrische. Als Werke, die uns die Vorstellung von dieser,

fur ganz Asien bestimmenden, aber immer noch kaum in einem einzigen eigenen Werke be-

kannten Kunst naher bringen, wollen die Statue von Ras al-'Ain und das durftige Beterbild von

Blstun gewertet sein.

DER TAQ I BUSTAN
Im Hochsommer 1913, am Tage nach dem Geburtstage des jungen Schah und im Winter 1916/17,

in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, konnte ich die Aufnahme des Taq i bustan

durchfuhren, die ich in den Tafeln XXVII bis LXV dieses Buches vorlege. Zusammen mit

Sarre's Tafeln XXXVI bis XXXIX der Iranischen Felsreliefs, die ich nicht ubertreffen kann,

hoffe ich damit der Welt dies letzte und hdchste Denkmal der alten Kunst Irans befriedigend

bekannt gemacht zu haben. /89/

Man weiB von diesem Werke, das die Araber unter den Weltwundern aufzuftihren nicht unter-

lassen, in Europa seit langer Zeit, und nimmt man die morgenlandische Literatur hinzu, so kann

man sagen, dafi die Kenntnis, Bewunderung und Berichtung davon nie abbrach. So ist auch den

Arabern, deren Nachrichten sich ja des Denkmals Erschaffung sehr nahern, der Name des Ur-

hebers, Khosro II. Parwez (590-628), nie unbekannt gewesen. Wohl ist das keine irgendwie

literarische oder urkundliche Wissenschaft, aber in alien die Zeit Khosro's II. betreffenden Fallen

ist die volkstumliche Ortsuberlieferung so frtih und so nah dem Ereignis selbst festgelegt worden,

daB man sie einfach als ungefalschte, geschichtliche Wahrheit nehmen kann.

Es ist nur natiirlich, wenn diese alte Oberlieferung dabei die ganze Gruppe der Denkmale beim

Taq i bustan zu einer Einheit zusammenfafit. Zu scheiden ist unsere Aufgabe. Da mancher alter

Besucher Beschreibungen miBverstandlich sind, setze ich zunachst die Lage auseinander.

Man reitet von Kirmanshahan wohl 1
x/z deutsche Meilen auf schflnem baumbeschatteten Wege

nach Norden in der Richtung auf den Kuh i Paruh. Noch vor dem Flusse Qarasu bleibt ein

Schutthugel des Altertums, bei dem zur Zeit Nadir Shah's eine Befestigung im Vauban'schen

oder Asfeld'schen Stil angelegt wurde, die Kala i kuhna, zur Linken liegen. Dann folgt die Ober-

schreitung der Qarasu, wohl Tacitus' Cormas> wenn dieser Name nicht etwa auf den Gama-

sab, dessen NebenfluB der Qarasu nur ist, bezogen werden mu6. Meist furtet man, wenn die

Brucke entzwei ist, neben einer Hangebrucke, einem bezugreichen Beispiele dieser im Morgen-

lande, besonders im Pamir heimischen, und nicht von abendlandischen BrQckenbauten beein-

fluBten Bruckengattung. An einem Dorf mit alterem Landhaus des Prinzen
c

Imad al-daula

8 HERZFELD, Asien
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vorbei, sich dem Kuh i Paruh immer mehr nShernd, kommt man an einem weiteren Trummer-

hiigel voriiber, Shahr i Khosro, Khosro's Stadt genannt und nur noch etwa 1 km vom Berg ent-

fernt. Man sieht Mauerreste von etwa 700 : 500 m, in Gestalt von Hiigelreihen, wie spatsasa-

nidische und fruhislamische Trummer in Schwemmebenen auszusehen pflegen. An der SW-
Ecke ein hoherer Tumulus, der einen groBeren Bau in sich birgt. /90/

Von nun an wird das Auge ganz von dem Berge und .den sichtbar werdenden Grotten mit Park

und Teich gefesselt, Tafel XXVII. Alles liegt links der StraBe. Man kommt nah am Staudamm

des Teichs vorbei, und erreicht, einen Kanal iiberschreitend, den Rand des Dorfchens und die

baulichen Anlagen, die zu dem Lusthause des verstorbenen WakTl al-daula gehoren. /91/

Schroff und kahl stiirzt der hier marmorne Fels des Kuh i Paruh in die Ebene ab. Am Flusse

eines Sporns brechen reiche Quellen aus dem Gestein hervor. Die grofite Quelle liegt unter

dem heutigen Lusthause, aber auch an der kleinen Grotte und links der groBen sprudeln starke

Wasser hervor. So ist der Ort geschaffen fur die Anlage eines Paradeises, eines persischen Tier-

parks, der der Jagd und der Erholung gewidmet war. Zugleich war der Ort, wie viele ahnliche

in Iran, von altersher eine Statte der Gottesverehrung. Die altesten Iranier hatten ja keine Tempel,

sondern beteten auf Bergeshohen an. Die groBen Quellen, plotzlich aus den Felsen hervor-

brechend, waren im besonderen Heiligtiimer der Anahit. Die sasanidischen und alteren Denk-

male finden sich fast stets an solchen Quellen. Und zahlreiche Quellen in Kurdistan genieBen

entweder noch volkstumliche Verehrung, trotzdem dem Islam solche Dinge nicht nur fremd,

sondern abscheulich sind, oder heilige Fische, heilkraftiger Trunk und Waschung, oder wenig-

stens der Name verraten noch ihre uralte Heiligung.

So wird auch die reiche Quelle beim Taq i bustan urspriinglich ein Heiligtum gewesen sein.

Denn das erste der heute noch erhaltenen Denkmale, das ArdashTr's II. hat mit der Darstellungder

Belehnung des Konigs durch Ohormizd und Mihr eine ausgepragt religiose Farbung. Tafel XXIX.

Damals war der Ort noch kein Paradeis, kein Lustort.

Man darf wohl annehmen, daB es von Anfang an eine Fassung der Hauptquelle gab. Das zu er-

kennen hindert heute leider der Bau der Villa des WakTl al-daulah. Flandin's Plan, den ich eben

deshalb zur Wiedergabe aufTafel XXXIV wahlte, ist noch vor ihrer Erbauung gemacht. Er zeigt

eine Briicke Ciber den AbfluB der Hauptquelle, die v6llig von der Villa uberbaut ist. Jetzt fuhrt

der Zugang zu den Grotten durch das Haus hindurch, dann am Denkmal Ardashir's II. und

der kleinen Grotte Tafel XXXI vorbei zum Platz vor der groBen Grotte Tafel XXXIII. In

Shapur in Firs, wo Shapur's I. Felsbilder bei der von ihm gegrundeten Hauptstadt zu sehen

sind, bricht ebenfalls eine reiche Quelle aus dem Fels, und dort ist die sehr schon in Quadern

gearbeitete Quellfassung erhalten. /92/ Hier scheint Flandin allerdings nichts wesentliches mehr

gesehen zu haben, aber einige altere Berichte deuten auf dergleichen hin : in der Hauptquelle

lag zur Zeit, da der Vater Emanuel, der Abt Beauchamps und noch Ker Porter den Taq i

bustan besuchten, das Rundbild Khosro's II., Tafel LII o. r., das jene beiden als im Wasser

liegende Nymphe, Ker Porter richtiger als bewaffneten Krieger beschreiben. Noch vor ihnen

sagt der Bruder Leandro: „Nel mezzo di una ampia spelonca vi e una gran vasca sostenuta

da quattro ninfe £ tanta I 'acqua che dalla gran vasca ridonda
y
che adunata in

un ampio canale sull Hmboccatura delta spelonca da cut escey va aformare ilfiume."/93/
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Und endlich berichtet ein altes arabisches Buch, die „ Wunder der Schopfung* des Ahmad

TosT, die Josef von Hammer Bd. XVII p. 21 1833 anfiihrt, daB bei Kirmanshahan eine Quelle

und an ihrem Ursprung eine Statue sei, die so oft man sie ins Wasser werfe, bewirke, daB

das Wasser stehen bleibe. Das ist wie schon Silvestre de Sacy sah, keine andere Quelle als

unsre, und die Statue ist Khosro's II. Der seltsame Wunderglaube, der Talisman, ist der letzte

Rest der Heiligkeit der Quelle.

Auf diese Hauptquelle folgt zuerst das Belehnungsrelief Ardashlr's II., weiter anschlieBend die

kleine Grotte der beiden Shapure II. und III. und dann der eigentliche Taq i bustan, die „Garten-

grotte", die „Paradeisgrotte", Khosro's II. Vor dieser Grotte war ein Vorplatz mit einem die

kleine Grotte symmetrisch wiederholenden Quaderbau, und zu diesem Bau gehorten vielleicht

das Paar kolossaler Saulenkapitelle, die heute neben der Statue auf dem Staudamm aufgestellt

sind, Tafeln LV- L1X. Hoch iiber der groBen Grotte ist eine andre Plattform, die von der Villa

aus fiber eine in den Fejs gehauene Treppe zuganglich ist, Tafel XXVIII. Die Treppe fiihrt dann

von der oberen Plattform noch weiter den Marmorfels hinauf, um plotzlich tot zu enden, ohne

daB von da an etwa eine besser gangbare Strecke des Berges die Treppenanlage weniger als die

zuriickgelegteStreckeerforderte. Manwirdunwillkiirlichandieseltsamen, totim Berge endenden

Treppen des uralten Kleinasien erinnert, die kultische Bedeutung hatten; hier aber ist die Er-

scheinung nur im unvollendeten Zustand von Khosro's Denkmal begrundet.

Indem wir nun, abgesehen von Quellfassung und Treppenanlage, die drei Denkmale in ihrer

natiirlichen Reihe betrachten, haben wir sie zugleich in ihrer geschichtlichen Folge.

Das erste Denkmal, Tafel XXIX, ArdashTr's II. Belehnungsbild, ist ein Felsrelief von etwa 4,50 m
Bildbreite, dessen drei stehende Gestalten, ohne die hohen Kronen, mehr als 2 m hoch sind.

Es heifit beim Volk die „drei% auch wohl die „vier Kalender". Der Name durfte auf die zu-

erst von dem 725/1325 in DehlT gestorbenen Amir Khosro dichterisch gestaltete »Erzahlung

von den Vier Derwischen", oder etwa auf die nah verwandte „Geschichte AshrafKhans und

der drei Derwische", oder an volkstumliche Erzahlungen wie in Tausend und einer Nacht an-

spielen. /94/ Drei Gestalten stehen nebeneinander; die Handlung spielt sich zwischen den beiden

sich zugewandten rechten ab, wahrend die linke wie unbeteiligt dabei steht. In Wahrheit gehort

sie ebenso gut zur Handlung, und wir haben hier nur die uns fremde Raumauffassung, wie schon

in den Audienzbildern von Persepolis, also in der achaemenidischen Kunst zu iiberwinden. Sie

gibt die Handlung nicht von auBen wie sie das Auge des Zuschauers erblickt, sondern von innen

aus der Handlung heraus. Denkt man sich in die Mittelfigur hinein, so stehen die beiden andern

rechts und links vor einem. So ist die Handlung zu begreifen.

Die rechte Gestalt reicht der mittleren einen breitbebanderten Kranz mit der Rechten, wahrend

sie die Linke unbeschaftigt auf die Hiifte stutzt, wie Sarre's parthischer Reiter, Tafel XX. Die

Mittelgestalt ergreift diesen Kranz mit der Rechten, wahrend ihre Linke den Schwertknauf an

der linken Hiifte packt. Dieser Vorgang ist unmifiverstandlich : Die Mittelfigur wird belehnt, ist

also der Konig und erhalt von der Rechten, die darnach ein Gott ist, das Konigtum. Die linke

Gestalt ist dann nach der Raumauffassung dieser Kunst auch ein Gott.

Nichts ist der sasanidischen Bildnerei in Fels gelaufiger als diese Belehnung. Zu FuB oder in der

alteren Zeit mit Vorliebe zu Pferde wird sie entworfen. ArdahTr I., den Reichsgrunder, kennen
8*
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wir einmal zu RoB, den Ring vom reitenden Ohormizd empfangend, beide iiber zu Boden ge-

streckten Feinden, Tafel XXIV links, und zweimal zu Fu8 von Ohormizd belehnt in Anwesenheit

des Thronfolgers, der Konigin und grofien Gefolges. Seinen Nachfolger Shapur I. kennen wir

von Naqsh i Radjab her zu RoB von Ohormizd belehnt. Bahram I., der dritte des Geschlechts,

erscheint ebenso auf dem Bild II in Shapur in Fars, dem schdnsten der sasanidischen Felsreliefs.

Und endlich Narseh, der Erbauer des Denkmals von Paikuli, laBtsich in Naqsh i Rustam, Bild VII,

zu FuB mit dem Thronfolger und Gefolge von Anahit gekront abbilden. AuBer unserm Bild kehrt

der Vorwurf dann nochmals wieder im Bogenfelde des Taq i bustan, wo Khosro II. den Ring

sowohl von Ohormizd als von Anahit empfangt, Tafel XLIV. /95/

Welche Getter hier erscheinen, ist durch einen Blick auf ihre Kronen offenbar; Der Oberteicher

des Kranzes is t wieder Ohormizd mit seiner hohen Mauerkrone. Die linke Gestalt mit Stfahlen-

kranz und Barsombtindel aber ist von den Reliefs des Antiochos-Grabmals auf dem Nimrud

Daghund vondenzoroastrischen Miinzen derTurushka-Konige, beides Urkunden mit Namens-

beischriften, zur Geniige bekannt. Es ist der iranische Licht- und Sonnengott Mithra-Mihr.

Wer ist der Kfinig? Die sasanidische Kunst kennzeichnet ihre Gotter durch Kronen und einige

Zukommnisse, ihre Konige durch Kronen, einige GroBe durch Rangzeichen. Wenn sie diese

redenden Zeichen gibt, gilt es aufs scharfste aufzumerken. Die Gotter kennen wir hauptsachlich

von den Miinzen der Indo-Skythen, die Konige von den Drachmen der Sasaniden, die GroBen

von einigen Gemmen mit Inschriften. Die Bestimmung der Miinzen ist in einhundertjahriger

Forschung gelungen und lehrt uns die Kronen aller herrschenden Sasaniden./96/ Jeder besitzt,

wie seinen Thronnamen, so seine unterscheidende Krone. Der Thronname unterstellt, wenn er

wieofteinGfittername ist, den Trager unmittelbar dem besonderen Schutz des Gottes; die Krone

mit ihren gottlichen Abzeichen soil ihm die gottlichen Krafte leihen. Von dem Gesetz der per-

sonlichen Krone darf nie abgewichen werden, weder von der Kunst, da sie sonst ihr einziges

Mittel eine Einzelperson zu kennzeichnen aufgeben, noch von uns, da wir sonst in vollige Willkiir

verfallen wiirden. /97/

Unter alien Umstanden gehort zur sasanidischen Krone eine Kugel, ein grofier Globus oder

Polos. Ihr Sinn kann nicht wohl etwas anderes sein, als, im Hinblick auf die verwandte Bedeu-

tung des Polos oder Reichsapfels im Westen, die Herrschaft iiber die Erde, die Weltherrschaft,

die die Konige der Konige von Eran und Aneran ja genau so beanspruchten, wie die Kaiser des

romischen Imperiums. Oder sie bedeutet etwa als Himmelskugel die Gottlichkeit der Majestat,

die ja der Titel der Sasaniden „der Mazda-verehrende Gott, der ein SproB von den Gottern ist*

so eindeutig zum Aqsdruck bringt, wie der y,divus
a

der Imperatoren. Nach einer Stelle des

Farhang i Djihdngir setzte ArdashTr I. zuerst eine Krone auf, an der das Bild der Sonne an-

gebracht war; die spateren folgten ihm; man wiirde diese Nachricht gern auf den Globus be-

ziehen. - Ein genaueres Hinsehen auf die Miinzen zeigt formliche Unterschiede in den Globen:

bis zu Shapur II. sind sie hoch, groB, breit, mit einer breiten Basis und wie mit der eigentlichen

Kopfbedeckung festverwachsen. Von ArdashTr II. an erscheint der Globus unten festabgeschniirt

und nur noch an einem Punkte, statt der festen Basis, mit der Kopfbedeckung verbunden. Von

Bahram V. und Yazdegerd II. an ist der Globus immer mit einer Mondsichel verkniipft, sehr

verkleinert und auf einen hohen Stiel gesetzt. Diese Entwicklung geht noch weiter: schon bei
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;4M>. /4. Krone Shdpur's III. Ardashir's I. und Shdpur's II. nach Miinzen

Khosro II. und erst recht bei alien seinen kurzlebigen Nachfolgern ist der Globus so klein, daB

ein darauf gezeichnetes Sternchen ihn ganz deckt. Der Globus war seinem Wesen nach wohl

eine Haartracht, wenigstens bis zu Bahram V.: das Haupthaar wird auf dem Scheitel zu einer

hohen Kugel gekrauselt und dann mit einem diinnen, leichte Falten werfenden Seidenstoff iiber-

zogen und verhiillt, wahrend das seitliche Haar im Nacken und hinter den Ohren zu einem weit-

abstehenden Schopf, - eine aus dem achaemenidischen Schopf abgeleitete Mode — , gekammt

wird. Vielleicht war bei der Frisur des Konigs viel Kunst angewandt, denn der grofie Johannes

Chrysostomos schreibt in einem Brief, dafiderGroBkonigbei seinen Audienzen einen vergoldeten

Bart trug und auch sonst „aufgethan war wie ein Wundertier*. /98/

Unsres Konigs Globus ist scharf abgebunden Abb. 14
y
man hat ihn also von vornherein unter

der mittleren Gruppe von ArdashTr II. bis Yazdegerd I. zu suchen. Der Globus ist ferner ebenso

wie der Scheitel und die Lockenbausche durch krause Ritzungen als Haar bezeichnet, als ob

er nicht umhiillt sei. Das kommt auch bei ArdashTr I., Shapur, und sonst gelegentlich vor. Die

eigentliche Krone besteht nur aus einem um den Stirnrand des Haares geschlungenen Perlen-

diadem. Etwas Ahnliches gibt es nur bei drei Herrschern: ArdashTr I., Hormizd I., und Ar-

dashTr II. ArdashTr I. tragt das arsakidische Perlendiadem in staatsrechtlicher Bedeutung als

GroBkonig und Rechtsnachfolger des letzten Arsakiden. Als Vorbild der unsern kommt Arda-

shTr's I. Krone schon deshalb nicht in Frage, weil bei ihr der Globus ganz anders geformt ist,

als auf dem Relief; abgesehen von der erst recht unterschiedlichen Haar- und Barttracht Ar-

dashTr's I., die allein ihn unter alien Sasaniden sofort kenntlich macht. Naher kommt dem schon

die Krone Hormizd's I., die aber ebenfalls noch den hohen mit breiter Basis an der Miitze

festgewachsenen Globus aufweist, und dazu nicht ein einfaches Perlenband, sondern ein Perlen-

band mit einer Reihung kleiner Bogen oder Blatter zeigt, wie sie ahnlich aber hoher Bahram III.

und Narseh tragen. Des letzten der drei, ArdashTr's II. Krone, Tafel XIX u. entspricht dagegen

genau den Besonderheiten des Reliefs; der Globus ist scharf abgebunden und vom Scheitel ge-

trennt, die eigentliche Krone hat gar keine besonderen Beigaben, sondern besteht lediglich aus

einem Perlendiadem. /99/
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Kein Zweifel, daB Ardashlr II. wie seinen Thronnamen so seine Krone in bewuBter Anspielung

auf Ardashlr I. wahlte, und daher hat diese Ahnlichkeit fast alle Betrachter und Forscher ver-

leitet, das Denkmal fiir ein Werk ArdashTr's I. zu halten. Damit aber wurde der Weg zu einem

tieferen Verstandnis der sasanidischen Kunst grundlich versperrt. Sinn und Zeit des Denkmals

ist: Ardashlr II., 379—83, empfangt den Kranz der Konigsherrschaft von Ohormizd im Beisein

Mihr's. Eine Bestatigung liegt sogleich darin, daB dann die altere Zeit nur die Belehnung durch

einen einzigen Gott, vor alien Ohormizd, zu Narseh's Zeit durch Anahit darstellt, daB in der

mittleren Zeit die Belehnung durch Ohormizd in Anwesenheit Mihr's auftritt, und daB am

Ende sowohl Ohormizd als Anahit und vielleicht noch andre Gottheiten Khosro II. den Kranz

reichen.

Ohormizd und Ardashlr stehen auf einem zu Boden gestreckten Feinde. Dies Motiv haben wir

schon bei den beiden Reiterkampfbildern Bahrain's II., Naqsh i Rustam V und VI, vgl. Tafel

XXIII m. gesehen. Es liegt ferner vor bei ArdashTr's I. groBem Belehnungsbild, Naqsh i Ru-

stam I. Tfl. XXIV links. Dort steht des Gottes RoB auf einer nackten Gestalt, die Schlangen

statt der Haare hat, also der Form nach ein Mischling von babylonischem Schlangengott und

Medusa, dem Geist nach aber der rein zoroastrische Schlangendamon Azdahak oder iiberhaupt

Ahriman, das bose Prinzip, ist. Ardashlr I. steht auf einem Mann, den man allgemein aus nahe-

liegenden Griinden auf den letzten Arsakiden, Artaban, deutet. /100/

Weiter begegnet das Motiv auf einer beriihmten Gemme im Britischen Museum. /101/ Da

steht Bahram IV. zu FuB, die Lanzenspitze auf den unterworfenen Boden gesetzt, auf einer

kleinen liegenden Gestalt, die durch Tracht und Helm als Romer gekennzeichnet ist. Bei Arda-

shlr I. lag eine geschichtliche Deutung des zu Boden Liegenden auf der Hand. Bei Bahram II.

war die Deutung auf den Kaiser Carus und den aufruhrerischen Hormizd moglich. Bei Arda-

shlr II., dessen Herrschaft in die Jahre der Kaiser Gratian und Valentinian II. und des groBen

Theodosios fallt, ist eine geschichtliche Deutung nicht moglich und ebenso wenig bei Bahram IV.

388—99, d. i. Theodosios und die ersten Jahre Arkadios' : Bahram IV. schlieBt mit Theodosios

d. Gr. einen Vertrag iiber Armenien und Mesopotamien, und unter Bahrain's Nachfolger Yazde-

gerd, der fiir seine Tugenden von magischen Eiferern mit dem Beinamen der Sunder behangt

ward, fiihrte das gute Verhaltnis beider Reiche zu dem Friedens- und Freundschaftsvertrag von

408, in dem Arkadios seinen Sohn und Thronerben Theodosios II. unter Yazdegerd's Schutz

stellte. In diesen Fallen versagt also die geschichtliche Deutung auf einen Romersieg vollig.

Auf Annubaninis und Dareios' uralten Bildern setzt der Herrscher seinem rucklings zu Boden

liegenden Feinde den FuB auf die Brust. Das scheint nicht allein den errungenen Sieg zu ver-

bildlichen, sondern seine Dauer, vielleicht erst sein Werden erzwingen zu sollen. Die Form-

anderung, der Schritt vom Den-FuB-auf-die-Brust-setzen zum Treten, Stehen auf dem zu Boden

Liegenden, ist gering. Ein prachtvoller achaemenidischer Siegelcylinder aus Chalcedon, Nr. 114

des Oxus-Schatzes im Britischen Museum zeigt das vollendete Motiv zweimal. Ohne fehl zu

gehen darf man, sachlich beide Formen verkniipfend, der sasanidischen Gestaltung einen ganz

langen Stammbaum verleihen und auch ihren Sinn vom alten herleiten. Wir befinden uns ja in-

mitten magischer Weltanschauung. Da ist das Sinnbild nicht auf einen geschichtlichen Sonderfall,

sondern vielmehr gattungsmaBig zu deuten. Aus langer Gewohnheit wird der Segenswunsch:
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„Gott mache seinen Sieg stark,

Gott lasse seineHerrschaft dau-

ern, Gott festige sein Reich ",

hier im Sinnbild des Stehens auf

dem besiegten Feind zum Aus-

druck gebracht, im gleichen be-

schworenden Sinne wie spater

in den Segenswiinschen islami-

scherlnschriften. Diese in alien

Fallen zutreffende Deutung

kann man zwar in bestimmten

Fallen aufeinen Sondervorgang

Abb. 15.

Lotos von Ardashir's II.

Belehnungsbilde
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beziehen; beweisbar ist die be-

sondere Deutung kaum jemals,

und daher begniigt man sich

besser auch bei den Bildern

Ardashlr's I. und Bahrain's II.

mit der allgemeinen. /102/

Mithra steht auf einem Lotos,

Abb. 1 5. Der Lotos wachst auf

einem Stengel unten aus dem

Bildrand hervor, ist also ganz

pflanzlich gedacht. Der Stengel

ist in Seitenansicht, die Bliite in

Vollaufsicht, aber nur halb gegeben. Sie hat zwei Kranze von im Ganzen je acht Bliitenblattern

und einen innern Kreis von 32 StaubgefaBen. Ober die Bliite fallen oben die Enden der Schuh-

scharpen herab. Es ist dieselbe Pflanze, wie auf indischen Denkmalen, z. B. an den Toren und

Gelandern der Stupen aus Asoka's Zeit, also der indische Lotos, Nelumbium speciosum. Er

wachst auch in Iran und gar nicht weit vom Taq i bustan liegt ein Wasser Sarab i nllufarr, d. i.

die »Blaue-Lotos-Quelle
tf

. Im Bundahishn, dem kosmologischen Religionsbuche der Zoroastrier

werden gewisse Pflanzen Gottheiten geweiht, dem Mihr eine mp. kher genannte Blume, die

„rotes Chrysanthemum* iibersetzt wird. Entweder bedeutet also wohl kher den indischen Lotos,

oder aber das Lotosbild dies rote Chrysantheum. Auf jeden Fall ist der Gedanke, den Gott auf

eine entfaltete Lotosblume zu stellen, indisch. Denn er ist Hindu wie Buddhisten eigen. Aber

der uralte Gedanke ist nicht in Indien geboren. Er gehort in die Kategorie des Stellens der

Gottheiten auf ihre „Gefahrte" iiberhaupt, auf die Garuda und alle sonstigen Wesen, auf denen

Cotter stehen. Und er tritt uns im hettitischen Kleinasien seit Urzeiten entgegen und ist von

den Indern von dort mit nach Indien gebracht. In der Lotosblume kehrt er, einst von Khatti

zum Ganges gewandert, wieder nach Iran zuriick. /103/

Beide Cotter tragen die nun schon oft beobachtete Kleidung, langschofiigen Oberrock und

weite Faltenhosen; dazu einen kurzen Mantelkragen, der auf der Brust durch ein reiches SchloB

gehalten, iiber den Riicken flatternd herabhangt. Sie tragen ferner einen vorn geschlossenen

Giirtel mit Bandschleife, und an den Schuhen die bandgeschmuckten Anschnallsporen, die das

Gehen fast unmoglich gemacht haben miissen. Diese Schuhscharpen trug schon Antiochos von

Kommagene der thronende Araberfiirst von Ras al-Ain, Tafel XIV und XXVI. An weiterem

Schmuck tragen die Gotter Halskette, Armbander, Ohrringe. Von Ohormizd's Mauerkrone und

von Mihr's schmalen Stirnreif flattern ruckwarts gewahige Scharpen herab, die gleichen Scharpen,

mit denen auch der Kranz der Belehnung bebandert ist, und die iiberhaupt geradezu ein Merk-

mal sasanidischer Bilder sind, die koniglichen und gottlichen Scharpen.

Merkwiirdigerweise tragt der Konig eine andre Tracht. Die Hosen gleichen sich wohl, aber der

Rock hangt nicht einfach herab, sondern ist seitlich hoch genommen, so dafi er vorn und ent-

sprechend hinten wie eine runde Schiirze herabhangt. Die Seitenansicht laBt deutlich sehen,

daB beiderseits ein Band oder Riemen vom Giirtel herab kommt, hier ein Schleifchen bildend,
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urn das Gewand zu raffen. chen vielmehr als Nahte auf-

Oder aber der runde Schofi zufassen. Ob zugeschnitten

desGewandesistgeschnitten, oder nur durch Raffung er-

eine dreifache Linie, die den ,, reicht, die Tracht bedeutet

Rand saumt,ist alsSteppnaht Abb J6 ArdashTr
>

s IL Giirtel
eine neue Mode. Denn be-

undauch die seitlichen Band- trachtet man daraufhin alle

sasanidischen Bilder, so ergibt sich, da8 diese Mode auf keinen alteren dem III. Jhdt. ange-

horigen, aber aufalien gleichzeitigen und jiingeren Bildern, - dieKhosroen gehen wieder anders —

auftritt. Also tragen die Gotter noch die alte Tracht, die Konige aber die Mode ihrer Zeit. Das

Beibehalten alter Trachten bei Gotterbildern ist ja gelaufig. Diese Dinge bestatigen fiir ihren Be-

reich die Richtigkeit der Zeitbestimmung: ArdashTr IL, nicht etwa ArdashTr I.

Als Schmuck tragt der Konig auch Halskette, Ohrringe ; Armbander sind nicht recht kenntlich

;

den Giirtel, dessen Zierrat Abb. 16 wiedergibt und die Anschnallsporen wie die Gotter, auBer-

dem aber noch ein wiederum ganz bezeichnendes Schmuckstiick: ein grofies Pectorale aus sich

auf der Brust kreuzenden und an der Kreuzurrg mit einem besonderen Kleinod besetzten, perl-

benahten Bandera. Es ist nicht leicht festzustellen, wann dieser Brustschmuck zuerst vorkommt.

Mdglich, daB in Salmas schon ArdashTr I. und Shapur I. ihn tragen. Sonst aber fehlt er oft in

den alteren Felsreliefs. Die spateren, Shapur III., Bahram IV. und V., Peroz, die beiden Khos-

ro, tragen ihn dagegen regelmafiig. /104/ Auch die geriefelten Kugeln, die die Reiter von den

Kampfbildern der Felsreliefs und des Pariser Cameo auf den Schultern tragen, sind an den

Riemen dieses Brustschmucks befesiigt. Der Schmuck ist insofern sehr bezugreich als er auf

zwei Kunstgebieten, die Sasanidisches wiederspiegeln, immer wieder auftritt, namlich auf kop-

tischen Geweben aus Agypten und auf buddhistischen Malereien aus Mittelasien. /105/

Anders ist der Mann am Boden gekleidet, Tafel XXX. Seine Mitte ist zerstort. Der Kopf mit

kurzem Haar und Vollbart tragt ein Diadem, offenbar das romische. Auch er hat einen Armelrock

und dariiber einen auf der linkenSchulter gehaltenen, romischen Mantel. Auch er tragt einreiches

Perlhalsband. Unten erscheint das Ende der Schwertscheide, die er am Giirtel tragt. Man sieht

auch die Schuhe und Beinschienen mit ihrer Wadenverschnurung. Da bis zum Knie nichts vom

Leibrock zu sehen ist, so war dieser kurz. Mit einem Wort, genau wieder Feind unter Bahram VI.,

wie sonst die Feinde, wie vor alien Valerian in Shapur's I. oft wiederholten Triumphbilde, ist

diese Gestalt als Romer gezeichnet. Aber sicher soil sie nicht Theodosios d. Gr. sein.

Den Stil betreffend beherrscht strenge Symmetrie den Entwurf. Das Relief ist hoch und auch an

den Seiten durchgearbeitet, und dennoch ganz flachenhaft. Die Arme, Hande, Hosen, Rocke

sind einfach Ebenen mit gerundeten Kanten. Demgegenuber haben alle Bildhauereien der Zeit

ArdashTrs I., Shapur's I., Bahrain's I. und II. und Narseh's ein lebendiges schwellendes Relief.

Die liegende Feindesgestalt ist uberhaupt nur noch in Ritzung ausgefuhrt, also reine Zeichnung.

In alien alteren Reliefs schmiegen sich die Gewander den Korpern an, die Glieder scheinen auch

durch die schwersten Stoffe, selbst durch die Panzer hindurch. Das ist verschwunden und darin

liegt einer der auffalligsten Stilunterschiede, neben dem neuartigen Relief. Die Falten sind durchaus

nicht mehr von der Bewegung und der Muskulatur der Glieder abhangig, sondern ein in ge-

wissen Rhythmen sich iiber die einzelnen Gewandteile ohne Riicksicht aufBewegung verteilendes
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krauses Gewirr von Kurven, das kaum noch einen Rest von Bewegungssinn, von Leben erkennen

laBt. Sehr hervorstechen die dtitenartigen Bildungen an den Randern und Enden; sie werden

geradezu ein Stilmerkmal spaterer, in mittelbarem Zusammenhange stehender Kiinste, in Mittel-

asien und Samarra, und zwar immer in der Malerei. Die Behandlung des Faltenwurfs ist eben

nicht mehr bildnerisch, sondern nur noch ein Mittel malerischer Flachengliederung. Armel, Ober-

rdcke, Mantel sind ganz flach, Hosen und Mantel etwas defer geritzt. Die Bander haben nichts

Flatterndes mehr, weil sie malerisch in heller Farbe gedacht, aber raumlich stark hervortretend

als klotzige Steinmasse, nie als durchscheinendes Band wirken.

Ein weiteres Stilmerkmal, unerhort in der gesamten Bildhauerei von Naqsh i Rustam, Naqsh i

Radjab, Shapur und ancjern Orten, ist die grundsatzliche Veranderung der perspektivischen Hal-

tung. Die altere Zeit kennt nur - in seltenen Beispielen - die reine Vorderansicht, oder —

als gelaufige Art — die gemischte Seitenansicht, d. h. Beine und FiiBe in Seiten-, Brust in

Vorder-, Kopf wiederum in Seitenansicht. Dabei bemiiht sie sich viel vergeblicher, als etwa die

altaegyptische Kunst, die in Vorderansicht unmafiige Breite der Schultern zu verschleiern. Ohne

sich durch eine passende Bewegung zu helfen, versteckt sie gewohnlich einfach den inneren

Arm und zeigt nur die stumpfartige Schulter. Hier dagegen sind die ganzen Korper in Vorder-

ansicht gegeben, dabei die FiiBe widernatiirlich nach auBen verdreht.

Diese Erscheinung ist von tiefster Bedeutung. Die achaemenidische Kunst kennt nichts als die

strenge Seitenansicht. Das einzige, was gelegentlich in Vorderansicht erscheint, sind die Kopfe

von Lowen in den Bildern von Tieruberfallungen oder TierkSmpfen. Die hellenistische Kunst

beherrschte den Raum im Relief mit voller Meisterschaft. Die sasanidische Kunst folgt Sgyptischen

Grundsatzen. Bei dieser Zeitfolge ist die sasanidische Art und Weise der Mischung von Seiten-

und Vorderansicht mit schlecht verhullten Obergangen zweifellos als Riickfall in altmorgenlan-

dische Formen anzusehen. Denn eine agyptische Beeinflussung ist ja unsinnig. Die reine Seiten-

ansicht der achaemenidischen Kunst konnte man sich von altersher uberliefert vorstellen. IhreVer-

anderung in gemischte Ansichten aber ist nur zu erklaren als Ergebnis der Aneignunggriechischer

Raumauffassung durch die iranische Kunst: diese scheidet die hellenische freie Beherrschung

des Raumes wieder aus, bleibt aber selbst soweit verandert, da8 ihr das alte einfache Profil nicht

mehrgeniigt, und gelangt daher, in entwicklungsgeschichtlichem Atavismus, zu altmorgenlSndischen

Stufen, wie dieser agyptischen zuriick. Je mehr der bildnerische Sinn erlischt, scheiden auch

solche Nachwirkungen des Hellenismus noch aus. Die Malerei benutzt die Vorderansicht mit

Vorliebe, weil sie ganz morgenlSndisch den Raum aus dem Geiste des Bildhelden anschaut: in

jedem Profilbild liegt etwas vom Zuschauerstandpunkt. DieVorderansicht aber bedeutet die Vor-

stellung von sich selbst. Man sieht sich im Spiegel von vorn, nicht von der Seite. So offenbart

sich in dem Wechsel der Sichten ein vollig neuer Geist.

Die Haltung der Arme ist nicht gerade bequem, aber besser als sonst von der Handlung veran-

lafit: Ohormizd stiitzt die Linke auf die Hiifte, die Rechte reicht den Kranz. ArdashTr's Rechte

ergreift, ubermaBig iiber die Brust gespannt, den Kranz, die Linke ist etwas gepreBt an den

Schwertgriff gelegt. Mihr's Rechte halt einigermaBen natiirlich die Barsomzweige, die Linke

greift mit zu, aber auch beengt wie die des Kdnigs. Die Kdpfe aber, und das ist das vdllig

Neue, und kennzeichnet den malerischen Stil, sind alle in Dreiviertel-Profil gedreht. Dabei sind

9 HERZFELD, Aslcn
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sie soweit unterarbeitet, dafi scharf von der Seite, wie in der Aufnahme Iran. Felsreliefs

Abb. 93, auch noch Teile der inneren Wangen sichtbar werden. Noch Eines: die Konigskrone

iiberschneidet nicht mehr wie friiher den Rand des Bildes, der nicht mehr die blofie Bildgrenze,

sondern eine Art Gemalderahmen mit Socket und pfeilerartiger Seitenfassung ist.

DIE KLEINE GROTTE DER BEIDEN SHAPORE
Nur wenige Schritt neben dem Bildwerk ArdashTr's II. dffnet sich eine kleine Grotte von 5,8m
Breite und 3,6 m Tiefe, Tafel XXXI. Bis etwa 2,2 m Hohe sind ihre drei Wande glatt, dann be-

ginnt mit einem Riicksprung von wenigen Zentimetern die halbkreisformige Wolbung der Tonne.

Im Bogenfeld der Stirnwand stehen, als einzige Bildnerei, die Bildnisse der beiden Shapure II.

und III., jeder durch Beischrift bestimmt, Tafel XXXII. Diese Inschriften entzifferte bereits vor

125jahren Silvestre deSacy. Da Jacques de Morgan seither auch eine Analyse der Inschriften

gegeben hat, die nicht gerade einwandfrei genannt werden kann, so mogen hier Text und

Obersetzung folgen, Abb. 17. /106/ (s. S. 67.)

Die beiden Gestalten, ohne die Krone etwa 2,2 m hoch, stehen einander zugewandt streng'im

Spiegelbild zur Mittellinie des Bogens, die Korper in voller Vorderansicht, die FiiBe scharf nach

auBen gedreht, die Kopfe in Dreiviertel-Profil sich anblickend. Die Rechten fassen den Knauf

der groBen Zweihander-Schwerte von oben, die Linken umspannen die Scheiden unter dem

Knauf. Ware nicht die etwas veranderte Haltung, so wiirden beide Figuren, die sich unterein-

ander lediglich durch ihre Kronen unterscheiden, sich auch mit ArdashTr II. auf dem Belehnungs-

bilde vollig decken. DieTracht ist genau dieselbe: der an den Seiten beiderseits hochgenommene

Oberrock, der vorn im Bogen schiirzenartig und glatt mit einem wie gesaumten Rand herab-

hangt, und die faltigen Hosen. An den FiiBen die gleichen bebanderten Anschnallsporen, und

genau wie dort Halsketten, Pectorale und Armbander. Das Pectorale, bei dem Doppelreihen

dicker Perlen in bestimmten Abstanden von viereckigen SchlieBen zusammengehalten werden,

und mit seinem rundgefafiten Kleinod in der Mitte, ist hier besonders deutlich, ebenfalls die ver-

zierten Wehrgehenke der Schwerter mit ihren Bandschleifen. AuBerdem tragen beide Konige

an der rechten Hiifte Dolche in verzierten Scheiden.

Auch die Kopfe decken sich in Haar- und Barttracht genau mit ArdashTr's II. Die Locken-

bausche auf den Schultern mit der spiralig geritzten Haarzeichnung, die Barte abgebunden, d. h.

ihre Spitzen durch einen goldenen Ring gezogen. Die Kronen gleichen den Kronen der Miinzen

beider Shapure, vgl. Tafel XIX a. und Abb. 14. Die rechte Gestalt, Shapur II. hat den hohen

seidenumhiillten Globus, durch ein Band abgebunden. Als eigentliche Krone die Mauerkrone

Ohormizd's, mit im ganzen nur vier machtigen Zinnen, an deren unterem Rande eine Reihe

kleiner Bogen oder Blatter, wie sie die Krone Hormizd's I. ausmachen, sitzt. Abgesehen von

der Zugabe dieser Verzierung gleicht also Shapur's II. Krone vollig der Shapur's I. und es ist

wohl kein Zweifel, dafi auch hier die Obereinstimmung in Thronnamen und Krone wieder be-

absichtigt ist. Reichlich hier dem Fels entquellendes Wasser hat leider gerade die Kronen trotz

der witterunggeschutzten Lage stark angefressen. Von der Krone Shapur's III. links erkennt

man zunachst den gleichen Globus, im iibrigen eine barettformige Miitze, an deren unterem
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*3q^ic^ndi xr^tjr artenJO^u GU cffrifl ?3u

•

cmrt/7-

a. rechts: Shapur II.

patkare en (-i) Dies ist das Bild

mazdesn (-i) baghe des Mazda-verehrenden Gottes

Sahpuhre sahan Shahpuhr Konigs der

sah (-i) Eran u Aneran ke Konige voni Eran und Nicht-Eran, der

crQre az yazdan puhre (-i) mazdesn ein SproB von den Gottern ist, Sohnes des

Mazda-verehrenden

baghe Ohormizde sahan Gottes Ohormizd Konigs der

sah (-i) Eran u Aneran ke Konige voni Eran und Nicht-Eran, der

cifrre az yazdan nape (-i) baghe ein SproB von den Gottern ist, Enkel des Gottes

Narsahe sahan sah Narseh Konigs der Konige.

patkare en

en (-i) mazdesn

baghe
V

Sahpuhre

sahan sah (-i)

Eran u Aneran

ke citire az yazdan

puhre (-i) mazdesn (-i) baghe
V

Sahpuhre sahan

sah (-i) Eran u Aneran

ke crfrre az yazdan nape (-i)

baghe Ohormizde

sahan sah.

Abb. 17. Die

b. links : Shapur III.

Dies ist das Bild

des Mazda-verehrenden

Gottes

Shahpuhr

Konigs der Konige von

Eran und Nicht-Eran,

der ein SproB von den Gottern ist,

Sohnes des Mazda-verehrenden Gottes

Shahpuhr Konigs der

Konige von Eran und Nicht-Eran,

der ein SproB von den Gottern ist, Enkel

des Gottes Ohormizd

Konigs der Konige. /107/

Inschriften der kleinen Grotte

Rande ein schmales Band mit Perlen umlauft. Den Miinzen gemaB sollte dies Barett ein Stoff-

muster von Palmetten baben, doch lassen Verwitterung und Bemoosung das nicht mehr er-
0*
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kennen. Reinigung wiirde vielleicht noch Spuren zu Tag bringen. Abweichend von den Miinzen,

die das iibergehen oder nicht erkennen lassen, fiigt das Relief zu diesen Abzeichen aber iiber

der Stirn noch eine Mondsichel hinzu.

Die Konige stehen einfach da, unbeschaftigt, angetan mit ihrem ganzen Ornat; die Haltung:

Hande am Schwert, betont dieses Zweihanderschwert als Hauptsache. Hellenistisch ist diese

Haltung gewiB nicht, die uns an Grabsteinen vieler Kreuzfahrer, Ritter oder Bischofe in unsern

alten Domen ganz vertraut ist. Fiir die Frage der Herkunft dieser Haltung sind zwei Vorkommen

bedeutungsvoll : einmal die Rundbilder von Turushka-Konigen und Prinzen, die J. Ph. Vogel in

Mathura in Indien entdeckt hat, und zweitens die haufigen „Schwerttrager", wohl alle Mai einer

bestimmten Klasse und einem bestimmten Volke angehorende Stifterbilder aus den Hohlen-

malereien Mittelasiens. Ohne das Problem losen zu wollen, begniige ich mich damit, auf diese

Zusammenhange — auch die Kreuzfahrer pflegen ganz indisch oder magisch auf einem Teufel

zu stehen — hingewiesen zu haben. /108/

Schwer zu bestimmen ist die Bedeutung dieses Bildnis-Paares. Die Anordnung im Bogenfelde,

die vollkommene Symmetric beider Gestalten schliefit die Annahme aus, da8 etwa beide Herr-

scher sich in Jahresabstand nacheinander batten abbilden lassen. Vielmehr sind beide Bilder wie

die ganze Grotte von Shapur III., also £83- 88 gemacht, unmittelbar nach dem Bildwerk Ar-

dashlr's II. Nun stellt ein morgenlandischer Herrscher gewiB nicht ohne Grund seinen Vater

dar. Es gibt in Persepolis ein merkwiirdiges Bild, auf dem zwei GroBkdnige, namlich Dareios

thronend und Xerxes neben ihm stehend, ebenfalls im groBkdniglichen Ornat, abgebildet sind.

Die Deutung wird etwa sein, dafi wie der Khalif Mutawakkil seinen Sohn Mutazz mit dem

Hauptteil der Verwaltung des Reichs, insbesondere mit der Leitung seiner groBen Bauten be-

traute und ihm dazu vor der Zeit souverane Titel verlieh, so auch Dareios seinen Sohn Xerxes

mit der Bauleitung von Persepolis betraut und mit einer Art Mitherrschaft belehnt haben muB.

Dann wiirde Xerxes sich mit Grund neben seinem thronenden Vater im groBkdniglichen Staat

haben abbilden konnen. Aus Elternliebe ist so etwas im Morgenland gewiB nie geschehen. Ein

besonderer geschichtlicher Grund muB vorliegen.

> Leider flieBen unsere Nachrichten iiber die mittlere Zeit der Sasaniden sehr sparlich. Shapur III.

folgte erst nach der kurzen Zwischenherrschaft Ardashlr's II. seinem Vater Shapur II., dem

„Schultermann" der Araber, dem im Mutterleib gekrdnten, dem iranischen Porphyrogennetos,

dem 70Jahre herrschenden, dem Zeitgenossen und Feind des groBen Constantin und Besieger

Julian Apostatas, dem Zerstorer von Tigranokerta, dem Christenverfolger. Nach morgenlandi-

scher Geschichtsiiberlieferung starb dessen Vater Hormizd ohne Erben, aber eine seiner Frauen

schwanger zuriicklassend. Die GroBen des Reichs batten den Ungeborenen gekront; das weiB

auch die abendlandische Geschichtschreibung. Indes ging es in Wahrheit durchaus nicht so er-

baulich zu, wie die morgenlindische Oberlieferung will. Drei S6hne einer ersten Frau iiber-

lebten Hormizd : Adharnarseh, der zuerst als Nachfolger gekront wurde, Hormizd und ein Un-

genannter. Noch vor Ablauf des Jahres, in dem er zur Regierung kam, aber ward Adharnarseh

wegen Grausamkeit abgesetzt und vermutlich umgebracht. Dann erst wurde der Ungenannte

geblendet, „denn ein Einaugiger oder sonst mit schwerem Gebrechen Behafteter darf nicht Konig

von Persien werden", wiejustinians grofier Geschichtschreiber Prokop, Pers. I, 11 sagt. Hor-
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mizd wurde gefangen gesetzt, entfloh aber nach langerer Gefangenschaft und machte 362/3 den

Feldzug Julian Apostatas gegeri Ktesiphon mit als rOmischer Feldherr neben den Gothen Nevita,

Arinthaios und Dagalaiphos, Gestalteh, die uns Henrik Ibsen im „Kaiser und Galilaer*

wieder lebendig gemacht hat. Der im Mutterleibe gekronte Shapur II. aber erwuchs zu einem

der besten Herrscher seines Geschlechts. Als er nach 70Jahren stirbt, hinterlaBt er nach morgen-

landischer Uberlieferung die Herrschaft seinem Bruder Ardashlr II., er, der doch keine Briider

haben diirfte. Die abendlandischen Quellen sagen nichts iiber diese Briiderschaft. Dieser Ar-

dashlr tritt schon 344 und noch 376 als Konig von Hadyab, d. i. Assyrien auf und zwar bei

den Verfolgungen der dort heimischen Christen als Statthalter seines Vorgangers. Er wird also

wohl Budh-Ardashlran-Shah gewesen sein. Er herrschte nur 4 Jahre, 379-83, und wurde, da

er sich gegen die GroBen und Machthaber wandte, von diesen abgesetzt. So der groBe Chronist

TabarT nach alten iranischen Quellen. Eine andre von MTrkhond vertretene Lesart laBt ihn nur

Statthalter fur den unmundigen Shapur III. sein und freiwillig abdanken. Bei FirdosT hat er

wgratis" regiert, und das deutet mit der Feindschaft der GroBen und da kaum ein Siebziger

einen unmundigen Sohn hinterlassen haben wird, darauf hin, daB er versuchte, wie auch Yazde-

gerd I. und Hormizd IV., im Gegensatz zum Hochadel und zur Priesterschaft sich auf das

niedere Volk zu stiitzen, das er durch SteuernachlaB gewann, daB er aber bei diesem Versuch

scheiternd abgesetzt ward. Er soil selbst seinem Nachfolger Shapur III., dem Sohn Shapur's II.

gehuldigt haben. Dieser wird nach kurzer Herrschaft, 383 — 388 umgebracht und auch sein

Bruder und NaQfifolger Bahram IV. 388 — 99 stirbt nicht eines naturlichen Todes. Es sind also

unruhige Zeiten umstrittener Thronfolgen. Das Abendland hat in diesen Jahren mit seinen

Gothen und Hunnen vollauf zu tun. AuBerdem erfolgt die Gegenwirkung gegen Julians Versuch

der Wiederbelebung des langst toten Heidentums; das Verbot heidnischen Kultes im ganzen

romischen Reiche durch Theodosius d. Gr. und die noch folgenschwerere Reichsteilung in West-

und Ostrom unter Honorius und Arkadios. Erst unter Theodosius II. und seiner Schwester

Pulcheria kommt es nach so langem Nichtberiihren wieder zum ZusammenstoB urn einer

Christenverfolgung willen : der starke christliche Volksbestandteil der westlichen und selbst der

ostlichen Provinzen des sasanidischen Reichs neigt, nachdem Rom christlich geworden war,

und solange das ostliche Christentum sich noch nicht in der Synode von Beth Lapat 483 fur

die Annahme des nestorianischen Bekenntnisses entschieden und damit Feindschaft gegen Rom

verkundet hatte, immer zum staatsfeindlichen Zusammengehen mit Rom. /109/

Nach diesen kargen Fingerzeigen finden die beiden Bildwerke beim Taq i bustan ehestens fol-

gende Erklarung: Ardashlr II. war nicht ein alterer Bruder seines Vorgangers, sondern seine

Herrschaft unterbricht die streng rechtmaBige Thronfolge. Eben darum stellt er sich auf seinem

Bilde von zwei Gottheiten belehnt dar, und eben darum wahlt er gerade Krone und Thronnamen

des Reichsgriinders Ardashlr. Durch seine Abdankung wird die rechtmaBige Folge wieder her-

gestellt, und Shapur II. druckt eben dies aus, indem er sich neben seinem Vater abbilden laBt

und die Zwischenherrschaft ArdashTr's gleichsam im Bilde ausloscht.

Beide Denkmale stammen also aus fast demselben Jahre : ArdashTr's Bild etwa von 380, das

der beiden Shapure von 385. Auch Bahram IV, der andre Sohn und Nachfolger Shapur's II.

ist mit diesem Ort verkniipft; er war unter der Herrschaft seines Vaters Kirmanshah, d. i. Prinz-
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Statthalter oder K6nig von Kirman, und es ist eine treffende Vermutung NOldeke's, da8 der

Name Kirmanshahan der Hauptstadt Kurdistans, der ja die Griindung durch einen Kirmanshah

in sich schlieBt, eben seinen Titel verewigt. Dann gehort alles zusammen ; wahrend die alteren

Sasaniden dieser Landschaft noch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, wird sie seit

Shapur II. beliebt. Sein Sohn Bahram Kirmanshah grundet die nach ihm benannte Stadt, sein

Nachfolger ArdashTr II. schafft sein Belehnungsbild an einer benachbarten heiligen Quelle, und

sein Sohn Shapur III. macht daneben die Grotte mit seines Vaters und seinem Bildnis.

Der Stil der beiden Shapur-Bildnisse ist in alien Einzelheiten gleich dem des ArdashTr-Bild-

nisses. Behandlung des Reliefs, der Perspektive, Handwerk, Tracht, Schmuck, alles stimmt

unterschiedslos iiberein. Nun gibt es zwei Werke der Kleinkunst, die fur diesen Stil zeitlich

noch etwas weitere Grenzen festlegen. Das erste ist eine Silberschiissel, die alteste sicher datier-

bare, 1872 bei Wereino gefunden und bisher im Besitz des Grafen Stroganoff, Nr. 57

Tfl. XXIX von Smirnoff's Atlas. Sie zeigt Shapur II. zu Pferd auf der Saujagd. Der andre Ge-

genstand ist der schon erwahnte Onyx des Britischen Museum, das Siegel mit dem Bildnis Bah-

rain's IV. Kirmanshah. Da8 ein Werk der Silberschmiede und eins der Steinschneiderei den

gleichen Stil wie ein Felsrelief zeigen, darf nicht Wunder nehmen; denn die Felsreliefs haben

nicht mehr den bildhauerischenStil aller alteren Werke, sondern hangen vollig ab von der Malerei,

und eben die Malerei herrscht auch iiber Goldschmiede und Steinschneider.

So ist ein Stil mittlerer Zeitspanne sasanidischer Kunst in seiner Wesensart fest umrissen und

zeitlich auf die Jahre Shapur's II. und seiner drei Nachfolger, also das ganze IV. Jhdt., genau

festgelegt. Diese Denkmale sind der Priifstein fur samtliche andern sasanidischen Werke und

scheiden reinlich zwischen fruher und spater. Diese Erkenntnis ist aber fur die ganze Geschichte

der sasanidischen Kunst so grundlegend, daB einige Folgerungen kurz angedeutet werden

miissen.

Erste, mittlere und letzte Spanne trennen sich scharf. Der ersten gehoren 24 von den 28 be-

kannten Felsdenkmalen an. Mit Ausnahme der beiden Bilder mit der Belehnung eines Konigs

von Armenien durch ArdashTr I. und Shapur I. bei Salmas, NW des Urmiya-Sees, und des

Reiterkampfes, der einst bei Rai zu sehen war, liegen alle diese Felsreliefs (21) in Fars, der

Heimat des sasanidischen Geschlechts, und im Obergangsgebiet nach Khuzistan. Zeitlich ge-

horen samtliche Felsdenkmale, mit einziger Ausnahme der Denkmale beim Taq i bustan, dem

Hl.Jahrhundert Christi an, das jiingste ist das Belehnungsbild Narseh's, 293—303, Naqsh i

Rustam VII; dagegen hat Narseh seine Inschrift falschlich auf das Bild Bahrain's I. in Shapur

gesetzt, das den Hohepunkt aller dieser Werke, nicht wie Bahrain's Belehnung den beginnenden

Verfall bedeutet. /110/

Dieser ortlich auf die Provinz Fars, zeitlich auf die ersten sieben Konige, auf 75 Jahre be-

schrankten ersten Zeitspanne folgt eine Pause von auch 75 Jahren, die denkmallos ist. Denn

die ganze lange Herrschaft Shapur's II. ist ohne Denkmale der Bildhauerei; in Wahrheit gehort

ihr kein einziges der Bilder von Shapur in Fars an, wie man mehrfach vermutet hat. Die Pause

bietet die Erklarung fiir die Anderung des Stils der mittleren Spanne. Man verliert nicht den

Abstand dem Zufall des Uberkommenen gegeniiber, wenn man urteilt, jene Spanne war denk-

mallos. Da8 ein Felsdenkmal verschwindet, ist eine hochst seltene Ausnahme, und Persien i$t
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ausgezeichnet durchforscht. Die Liicke ist notwendig, der neue Stil ein malerischer in unver-

mitteltem Gegensatz zum Stil der ersten Denkmale. Die Bildhauerei hat mit dem Bilde Narseh's

aufgehort. Daher ist sie, die zeitlich und ortlich soeng begrenzte, fastwirkungslos untertauchende,

nie in Iran bodenstandig gewesen, sondern eine vom Ausland eingefiihrte kiinstliche Schopfung,

im gleichen Sinn, wie einst die konigliche achaemenidische Bildhauerei. Die mittlere Spanne

aber schafft nur, in Nachahmung der alteren FeIsreliefs in den Fels gemeiBelte Malereien. In der

Tat gibt es aus dieser Spanne und hat es keine andren Denkmale in Fels gegeben, als das Be-

lehnungsbild ArdashTr's II. und die Grotte Shapur's III. Und dann uberhaupt keine Felsdenk-

male mehr. Erst gut zweihundert Jahre spater entsteht zur Seite von Shapur's III. kleiner Grotte

der Taq i bustan, die Paradeisgrotte, der einzige Zeuge fur die Kunst der dritten und letzten

Zeitspanne, das Denkmal der sasanidischen Kunst am Vorabend ihres jahen Endes.

DIE GROSSE GROTTE KHOSRO'S II. PARWEZ
Die grofie Grotte folgt unmittelbar auf die kleine, mit einem Riicksprung von 5 m hinter die Front,

nur einen Wandpfeiler von 1,1 m lassend. Sie ist 6,8 m tief, 7,5 m breit, und hat in der Ansicht

1,6 m bzw. 1,7 m breite Wandpfeiler. Ihre Wande sind bis 4,2 m hoch senkrecht, dann folgt mit

dem bekannten Riicksprung der sasanidischen Wolbeweise die halbkreisformige Tonne, deren

Scheitelhohe vorn 8,75 hinten 9,2 m miBt; Tafeln XXXIII - LIV. /1 1 1/

Die rectus liegende Felswand des Riicksprungs hinter die kleine Grotte zeigt, wie der Schnitt

Tafel XXXV am deutlichsten macht, eine Abtreppung, deren Erklarung auf der Hand liegt: Man

hatte hier einst, um den Fels zu einer vollen Wand zu erganzen, eine Quadermauer angesetzt.

Ein Blick nach links zeigt, daB es dort entsprechende Einarbeitungen neben dem linken Wand-

pfeiler gibt, wir also vor der Schauseite der Grotte, unmittelbar an ihre Wandpfeiler anschlieBend,

beiderseits eine Wand zu erganzen haben, von mindestens 5 m Vorsprung und bis zur Hohe

der Zinnen, die man uber dem Bogen sieht. Es war also ein Vorhof da.

Links vom groBen Bogen ist der Fels noch weiter bearbeitet, und zwar neben den 1,7 m des

linken Wandpfeilers eine Strecke von 3 m, dann mit 1,55 m Vorsprung nochmals 3,8 m, macht

eine Strecke von 8,5 m. Dem entsprechen rechtsdie Wandpfeilerbreitevon 1,6 m, die Felsmauer-

starke 1,1 m und die lichte Weite der kleinen Grotte von 5,8 m, also ebenfalls 8,5 m. Damit

wird es sicher, daB der Erbauer der groBen Grotte nicht bloB einen Vorhof anlegte, sondern die

kleine Grotte in seinen Plan einbezog und ihr gegeniiber links eine genau entsprechende Halle

aufmauerte. Dann war also der groBe zuriickliegende Bogen von zwei vorspringenden kleineren

seitlich eingefafit, und eine streng symmetrische Drei-Bogen-Front geschaffen, wie an romischen

StraBen- und Triumphbogen, dem arabischen Palast von Hatra und an der sasanidischen Ruine

Darwaza i gatch in Khuzistan. /1 12/ Damit war auch der jetzt unzugangliche schmale Raum uber

den Zinnen der groBen Grotte von dem linken Anbau aus zuganglich. Und man ist weiter ge-

neigt, auch das frei vor dem Taq i bustan liegende Paar von Saulenkapitellen, auf dem beidemal

die Belehnung Khosro's II. dargestellt ist, Tafel LV - LIX mit diesem Bau in Verbindung zu

bringen. Ein Beweis ist nicht zu fuhren, denn es ware moglich, daB sie wie das Rundbild Khosro's II,

mit der Fassung der Hauptquelle zusammenhingen.
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1st man sich iiber den Vorbau klar, sosiehtman auch, da8 kantig ausgeschnittene Liicken an den

Zinnen der Schauseite, ferner die grofie Liicke im Fels, die den linken Engel und das Bogen-

profil durchschneidet, und endlich eine Liicke im rechten Wandpfeiler alte Fehlstellen im Fels

sind, diemitwiederherausgefallenemQuaderwerkgeflicktwaren, oderdiegeflicktwerden sollten.

Eine solche Ausbesserung ist auch an dem tausend Jahr alteren Dareios-Denkmal geschehen,

aber so dauerhaft, daB sie dort noch heute halt. Eine Untersuchung des Vorplatzes der Grotte,

auf dem allerhand Quadern in den Boden verlegt sind, wtirde sicher iiber diese Dinge noch

Aufschlufi und vielleicht noch erhaltene Flickstiicke der Siegesgottin ergeben.

Der Schmuck der Bogenfront besteht aus den beiden Siegesgottinnen in den Zwickeln, dem

vferzierten Profil des Bogens und den beiden groBen Zierfeldern der Wandpfeiler, Tafeln XXXVI
bis XLI. Das Auffalligste sind zunachst die beiden Gottinnen. Die rechte, Tafel XXXVI, ist

vollkommen erhalten, die linke, Tafel XXXVII war nur so weit wie erhalten in Fels gehauen,

sonst durch Ausmauerung erganzt. Da beide Spiegelbilder sind, ist nichts verloren. Tafel XXXVI,

eine schwierige Fernaufnahme, zeigt leider die Fiifie nicht, die auf Tafel XXXIII erkennbar sind

;

die beiden Tafeln sind also zu vergleichen. Die Frauen mit ihren gewaltigen Schwingen schweben

in natiirlicher Haltung heran. Die Fliigel sind so weit gedffhet, daB die auBeren Schwungfedern

in schonem Gleichlauf die ganze Erscheinung zu einer einheitlich geschlossenen gestaken. Die

rechten Arme sind beidemal ausgestreckt, bei der rechten einfach nach vorn, bei der linken

iiber die Brust hinweg, und halten die Gorona, den Siegeskranz, mit groBen Scharpen. Die

Gorona ist, als sei iiberall Kranz und Krone sinnverwandt, eine doppelte Perlenkette. Die linken

Hande halten, tiefer als die rechten, bei der rechten Gdttin iiber den Giirtel hinweg, bei der

linken ganz frei, eine kleine FuBschale mit Perlen. Das auBere Bein ist tiefer gehalten, als das

innere, so daB vom inneren der Oberschenkel und wieder der Unterschenkel vom Knie an sicht-

bar werden. Urn die kurzen Locken des Haupts ist ein Diadem geschlungen. Das Gewand ist

mit einem Wort ein langer griechischer Ghiton, doppelt gegiirtet, einmal unsichtbar in Hiifthohe,

ein zweites Mai sichtbar durch ein juwelenbesetztes Band unter den Briisten. Schliefien mit

Knopfen auf der Schulter und die Andeutung einer Querfalte auf dem Oberarm, die abwei-

chende Faltung der Armel darunter, sehen aus, als ob ein Untergewand mit Armeln vorgestellt

sei. Offenbar ist dem Kunstler selbst die Tracht fremd und nicht in alien Einzelhfeiten begreiflich

gewesen.

Das Gewand laBt die Korperformen deutlich durchschimmern, ist also nicht nur ein griechisches

Gewand, sondern noch in dieser Spatzeit vdllig griechisch aufgefaBt. Der Faltenwurf am Ober-

arm, RockschoB, Oberschenkeln ist noch ganz sinnvqJJ, besonders am fliegenden Bausch, und

steht daher scheinbar auf altertiimlicherer, griechischerer Stufe, als es die Kunst der mittleren

Spanne vermocht hatte. Diese Gestalten, das weltbekannte Motiv romischer Triumphbogen, sind

es auch vorzuglich gewesen, die auf alle alteren Betrachter den Eindruck griechischer Arbeit

gemacht haben. Keppel, Ker Porter, Rawlinson, Lycklama, Curzon und andre stimmen in

diesem Eindruck iiberein, auch ich konnte mich ihm nicht entziehen.

Tatsachlich ist ja gar kein Zweifel, daB wir wie in den Victorien von Mithradates' und Gotarzes'

Felsbildern und von so vielen Miinzen einfach eine Nachkommin der hellenischen Nike vor

uns haben. Auf Tafel XXXVII m. habe ich ein nach meinem Gefiihl nah verwandtes Beispiel

einer solchen Nike abgebildet. Es ist das beruhmte Kolossalrelief des Museums zu Konstanti-
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nopel, das einst das Eivan Sarai Qapusu von Stambul schmiickte. Der weifie Marmorblock ist

2,68 m hoch, 1,5 m breit. / 113/ Die Gdttin schwebt hier nicht, sondern schreitet auf einer un-

regelmafiigen, den Boden andeutenden Linie. Da sie unzweifelhaft weiblich ist, so ist sie eine

Nike, nicht wie sie in neuer Zeit oft genannt wurde, ein Erzengel. Der Typus geht auf ein helle-

nistisches Urbild aus dem V. Jhdt. v. Chr. zuruck; dies Urbild erhielt eine Umgestaltung in

hellenistischer Zeit, und von ihr stammt das Konstantinopeler Stuck selbst ab, das in Constan-

tinischer Zeit, im IV. Jhdt. n. Chr. geschaffen ist. Es scheint im XVII. Jhdt- am Tor in einer

Verkundigungsgruppe in der Rolle des Erzengels verwandt gewesen zu sein. Und der Typus

der christlichen Erzengel ist aus dem der griechischen Niken durch Vermannlichung entwickelt.

Urspriinglich kann aber diese Nike nicht in jener Verkundigungsgruppe gestanden haben, und

bei der Frage nach ihrer urspriinglichen Anordnung entsteht naturlich der Gedanke, ob sie mit

einem symmetrischen Gegenstiick ahnlich wie bei Niken des Taq i bustan am Tor angebracht

gewesen sei.

In genau derselben Verwendung, in grofiem Stil, als beherrschender Schmuck eines Bogens,

wie an den romischen Triumphbogen, ist das Motiv durchaus nicht haufig. Ich erinnere mich

eines Goldmosaiks in San Vitale in Ravenna als einzigen Beispiels im gesamten Bereich des ost-

lichen Hellenismus, indem ich diesen Namen hier im Gegensatz zum westlich-rdmischen Kreis

fasse. /1 14/ Aber nicht nur gegenstandlich sondern auch formlich verwandt ist ein gelaufiges

Motiv der Kleinkunst: Paare von Engeln, die wie auf dem ebenfalls auf Tafel XXVII o. abgebil-

deten Barberini-Diptychon im Louvre, den Kreis des Firmaments mit dem Brustbild Christi

halten. Diese beriihmte Elfenbeinschnitzerei stellt in ihrem Mittelfelde, Tafel LI 1. sehr wahr-

scheinlich den Kaiser Justinian dar, und ist damit datiert. Die Engelgruppe aber ist in dieser

Gattung ganz herkommlich und daher sowohl friiher als spater zu finden. Paare von Niken

oder Eroten sind ein besonders beliebter Schmuck heidnischer und ebenso christlicher Sarko-

phage. /1 15/

Zur Annahme einer zeit- und ortlich vermittlungslosen Obertragung des Motivs durch byzan-

tinische Kiinstler scheint mir das nicht zu geniigen. Es gibt andre Vorkommen. Genau in der

gleichen Verwendung, nur mit dem winzigen Unterschiede, dafi beide Niken gemeinsam einen

Kranz iiber dem Bogenscheitel einer Nische halten, erscheint das Motiv in der Preta-Hehle

von Ming Oi bei Qyzyl. Wie im Taq i bustan in der Grotte das Reiterbild Khosro's II. steht,

so sitzt dort in der Nische Buddha. Die griechische Wesensart und Herkunft der mittelasiati-

schen „Kranztrager" hat GrOnwedel naturlich hervorgehoben. Auch in der Schwerttrager-Hdhle

von Ming Oi bei Qyzyl fliegen je zwei Gotterpaare in der Haltung der Gottinnen des Taq i

bustan auf die Buddha-Nische herab. Und in der „ubermalten* Hohle desselben Orts „setzt

eine Gottin in Gestalt einer griechischen Nike Buddha einen Kranz auf". /1 16/

Da8 auch diese ostlichen Niken von einem Werke des V. Jhdt v. Chr. stammen, kann nicht

in Frage gezogen werden. Seine Nachkommen leben fort, soweit iiberhaupt die Einwirkung

griechischer Kunst reicht. Wenn nun aber an einem Werke sasanidischer Zeit in Iran Motive

und Formen auftreten, die ihre nachste Gleichbildung in buddhistischen Malereien Mittelasiens

haben, so ist die notwendige SchluBfolgerung, dafi die manichaeische Malerei das vermittelnde

Glied zwischen beiden Vorkommen war, und dafi der Gegenstand der manichaeischen Malerei

10 HERZFELD, Asien

Digitized byGoogle



74

von dem Gebiete griechischer Kunst abstammt, das fiir ganz Asien bestimmend war, von dem

graeco-baktrischen. Die Niken des Taq i bustan wie die von Ming Oi spiegeln notwendigerweise

die Umwandlung wieder, die das griechische Urbild des V.Jhdt. v. Chr. in hellenistischer Zeit

in Baktrien erhielt. Die 700 bis 800 beide Formen trennenden Jahre aber iiberbruckt die Male-

rei. Diese Niken sind in ihrem Stil ja vollig malerisch, wie auch die Kunst der mittleren Spanne

als rein malerisch erkannt war, Und gemalt werden dieselben griechischen Gewander im selben

malerischen Faltenwurf, mit den bezeichnenden Merkmaleri der diitenhaften Faltchen an alien

Randern noch im IXj Jhdt. in Samarra.

Der prachtigste aller Perserteppiche,derberuhmteseidenejagdteppichdeshabsburgischen Hauses

hat eine breite Kante, in deren Ranken grofifliiglige Engel in bunten Gewandern schweben. In

noch etwas altere Zeit als diese Bliite Irans unter den Sefewiden fiihren einigeTuschzeichnungen,

die dem Beginn des XV. Jhdts. und einer Herater Schule zugewiesen werden, Es sind mystische

Bilder, Himmelfahrten von Heiligen, in denen dieselben groBfliigligen Engel auftreten, wie auf

dem Jagdteppich. Auch als Beweis ostiranischen Vorkommens des gleichenTypus konnen endlich

die bisher altesten dieser Engel im Islam angefiihrt werden, die einst ein Thor der im Beginn

der Herrschaft 'Ala al-dTn Kaiqubad's I. (618/1221-634/1236) erbauten Mauer von Konia

schmiickten. Die alte Zeichnung Charles Texier's gibt das Engelpaar noch in urspriinglicher

Lage am Bazar-Tore. Sie sind nach Verschwinden der Mauern in das kleine Ortsmuseum von

Konia iiberfuhrt. Nach Texier wurden sie als Erzengel Gabriel und Ariel, oder als guter und

boser Engel bezeichnet. Dafi die Engel der ostiranischen Tuschzeichnungen und des Jagdtep-

pichs dem gleichen Typus angehoren, wiirde die Obereinstimmung erweisen, auch ohne dafi die

engen Beziehungen der seldjukischen Kunst Kleinasiens zu Khorasan gegeben waren. Fiir den

orthodoxen Muslim ein Gotzenbild und Greuel, sind diese mystischeri Engel von Konia fur uns

ein tiefes Sinnbild: Am 30. September 1207 wurde in Balkh im fernen Khorasan Konia's unver-

ganglicher Ruhm der grofite Mystiker des Morgenlandes, der grofite pantheistische Dichter aller

Zeiten geboren, Djalal al-dTn Muhammad RumT. Nach langen Wanderjahren folgte sein Vater,

Baha al-dTn Walad, in eben den Jahren, wo 'Ala al-dTn das Tor von Konia mit dem Engelpaare

schmiickte, der Einladung des Sultans und liefi sich in Konia nieder. Die ganze Einwanderung

der islamischen Mystik aus Khorasan nach Kleinasien versinnbildlichen die Engel von Konia.

Auch ihre Heimat ist wie die Djalal al-dTn's Balkh, das alte Baktrien. Genau wie die Kranztr3ger

von Ming Oi, wie die Erzengel des Taq i bustan schweben sie von beiden Seiten im Spiegelbild

den Kranz iiber den Torbogen haltend heran. So lebendig war dies uralte Motiv, graeco-

baktrischer Kunst noch im Anfang des XIII. Jhdts. in Balkh, dafi die Kiinstler der Seldjuken es

nur im Gewand verandert, in Konia wiederschaffen konnten. /1 17/

Es ist nicht leicht, die beiden Siegesgottinnen mit einem persischen Namen zu benennen, Und
doch mochte man sich nicht gern mit der kunstgeschichtlichen Ableitung begniigen, sondern an-

nehmen, dafi die Vorstellung einer bestimmten iranischen Gottheit mit diesen Bildern verkniipft

wurde, umso mehr als sich dieser Typus durch Jahrtausende in den Islam hinein erhielt. Der

„Sieg
a

ist im Iranischen Verethraghna-Bahram. Seine bildliche Darstellung kommt auf den Tu-

rushka-Miinzen vor: ein stehender Mann, ohne Fliigel, aber mit dem Adler als Kronenzier, den

Hormizd II. ganz nachbildet und von dem Bahram II. und IV., Peroz und Parwez und die aller-
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letzten Sasaniden die Adlerfliigel ent-

lehnt haben. /1 18/ Diesem Bahram-

Bilde gegeniiber sind die Niken offen-

barnicht einfach als „Sieg" empfunden

worden. Es bieten sich als ein Paar weib-

licher Gottheiten eigentlich nur die bei-

den Amshaspand oder Erzengel Khur-

dath und Amurdath dar, die erste von

Plutarch als Verkorperung des Reich-

turns, die andre als die erlaubter Freuden

bezeichnet, ihrem Namen nach aber

„Vollkommenheit, Vollendung" und

„Todeslosigkeit, Unsterblichkeit" be- Abb . /s . Bogenprofil des Tdq i bustdn
deutend. Diese ganze Bedeutsamkeit

paBt vorzuglich an diesen Ort. Khosro II. ist der iiber alles reiche und siegreiche Konig, der

Besitzer der 12 Juwelen, der vollkommene,und „Seid unsterblich" ist die Anrede, mit der man

sich dem Konig der Konige naht. Die Bedeutungsentwicklung der Niken zu Erzengeln dieses

Sinns ist obendrein verstandlicht und unterstiitzt durch die gleichlaufige Entwicklung im Abend-

lande von der griechischen Siegesgottin zum christlichen Erzengel; zu ihr paBt ebenfalls die Be-

zeichnung Gabriel und Ariel der Engel von Konia.

Die beiden Erzengel strecken ihre Coronae der Mondsichel entgegen, die den Bogenscheitel

kront. Tafel XXXVII u. Die Sichel ist mit Scharpen an das Bogenprofil gekniipft. Dies besteht

aus Wulst und Hohlkehle und ist mit einem Blattgewinde auf dem Wulst, einer Reihung drei-

spaltiger Bliiten wechselnd mit Blattern auf der Hohlkehle verziert, Abb. 18. Unten endet dies

ganz als Blumengewinde aufgefaBte Profil, wie um diese Auffassung zu verdeutlichen, in breite

flatternde Scharpen, die koniglichen sasanidischen Scharpen. Tafel XXXIII.

Es ist merkwurdig, bis zu welchem Grade hier Baukunst malerisch aufgefafit wird. Ich mochte

um den Grad zu veranschaulichen, an die Felsblocke als Sockel, die Tropfstein-Nischen und

andre Grottesken im Rokkoko erinnern. Also nicht nur die Bildnerei, auch die Baukunst der

letzten Sasaniden-Zeit wird vollstandig von der Malerei beherrscht.

Das Profit an sich, Wulst und Hohlkehle, steht hier gewiB fur eine hellenistische Sima, also ein

S-formiges Traufgesims. Wenn man von der letzten Ursprungsfrage absieht, die eine Angelegen-

heit der AuffassungvomZusammenhanggriechischer und altkleinasiatischer Kunstformen ist, /l 19/

kann man behaupten, alle baukunstlerische Gestaltung der Gesimse, alles „ Profit" ist griechischen

Ursprungs. Dieser Satz erganzt sich sofort durch die andre Feststellung, daB alle Volker, zudenen

iiberhaupt griechische Baukunst drang, wohl alsbald den kiinstlerischen Wert des profilierten

Gesimses begriffen und benutzten, daB aber keines den eigentlichen Sinn und damit den griechi-

schei) Kanon bewahrte. Das Profit wird angenommen, aber mit den Profilen frei geschaltet.

Die Verbindung von Wulst und Hohlkehle ist im iranischen Gebiet die Gestalt, zu der der

ganze Reichtum des hellenistischen Hauptgesimses entartet und zusammenschrumpft. Der Grund

ist wohl, weil in Iran lange vor dem Hellenismus das einzige Profil ungriechischer Herkunft,
10*
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die agyptische Hohlkehle, in die achaemenidische Baukunst Eingang gefunden hatte, und also

ihre alte Gewohnung dauernd in der Richtung zum selben Ende wirksam war. Schon in einer

Zeit, da Syrien in den Wunderbauten von Baalbek und Palmyra alle Gesetze und Mittel gfiechi-

scher Baukunst noch meisterhaft beherrscht, ist an arsakidischen und ersten sasanidischen

Bauten von allem Profil nur mehr ungefahr die Form des Taq i bustan-Profiles geblieben. Auch

Mesopotamien kommt friiher als andre Provinzen zu einer Vereinheitlichung und Verknfiche-

rung dieses baukunstlerischen Kontrapunkts, und die Verbindung Wulst-Hohlkehle als Sima

tont darin vor. Das ist in Mesopotamien iranischer EinfluB. /120/

Aber eine in dem Ma6e malerische Behandlung des Gesimses wie am Taq i bustan, findet kaum

irgendwo ein Gegenstuck. In seiner zieratlichen Ausfuhrung ist das Blattgewinde wohl als Ab-

kommling des hellenistischen Lorbeergewindes, und die Bliiten und Blatter der Hohlkehle als

Reihung von Lotosbliiten- und -Knospen zu verstehen. Unsre Kenntnis wirklich sasanidischer

Zierkunst ist gar nicht groB. Alle diese Reste sind daher der Aufmerksamkeit wert. Sie helfen

alle die Erscheinungsformen der Zierkunst erklaren, die in der islamischen Welt die Herrscherin

im weiten Reich der bildenden Kiinste wird.

So verdienen die beiden verzierten Felder der Wandpfeiler des Taq i bustan die hochste Be-

achtung. Tafeln XXXVIII -XLI. Die Felder sind mit Rahmen 1,6 m bezw. 1,7 m breit und

iiber 4 m hoch. Sie haben also fur Ornamente gewaltige MaBe, daher auch eine im Bilde nicht

wiederzugebende Wirkung. Sie wird gehoben durch die ganze SchSnheit dieses Marmorfelsens,

der eine unvergleichliche Zartheit der Durcharbeitung gestattet. Die beiden Felder decken sich

in alien Hauptsachen. Abweichungen betreffen nur das Beiwerk in Knospen- und Bliitenbil-

dungen. Am rechten Pfeiler ist oben eine Beschadigung an der Blutenkrone, und an der recht-

eckig abgestuften Form des Loches erkennt man sofort, daB hier von jeher eine Liicke im Fels

durch Einsatz geflickt war. Sonst ist die Erhaltung eine vorziigliche. /121/

Man sieht einen Baum von drei Gliedern. Er erwachst aus einer festen, trapezfOrmigen Wurzel.

Dieser FuB ist unentbehrlich bei alien baumformigen Zieraten der sasanidischen Kunst. Das

Trapez schmucken zwei sich nach innen lehnende Akanthos-Halbblatter. Aus dem FuB erhebt

sich ein fleischiger Stamm, rdhrenhaft, in drei Gliedern, wachsend wie die Glieder eines

Schachtelhalmes. Den Anfang jedes Glieds umfaBt ein Blattkelch von drei niederfallenden Akan-

thosblSttchen, iiber denen die Aste abzweigen, darauf ein stehender Kelch wieder in Form eines

Akanthosblattchens, iiber dem die groBen Akanthoswedel abzweigen. Am dritten kronenden

Gliede eine geringe Abweichung, indem die Aste unter dem fallenden Kelch aus einer Ver-

dickung des Stammes abzweigen, die fallenden und aufrechten Akanthos - Dreiblattchen am

rechten Pfeiler vereinigt sind und die obersten Aste aus den steigenden Blattchen, am linken

aber zwischen beiden Dreiblattchen hervortreten. Die Aste rollen sich dreimal beiderseits in

kreisformigem Schwunge nach abwarts ein; man kdnnte sie als Blaitranken bezeichnen. Sie

enden jeweils in bliiten- oder strauBformige Zusammenstellungen von Blattern, und zwar sind

es bei den unteren Asten breite, lange Lanzettblatter, sonst aber deutliche Akanthen. Am hoch-

sten Punkt der Einrollung der Aste zweigt an den beiden untern Gliedern jedesmal ein Stengel

mit einer reichen, knospenhaften Blattergruppe ab, am untersten Ast rechts hing eine weitere

Knospe in den untern Ecken des Feldes.
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Gemessen an hellenistischen Wellenranken, fur die die Ranke der Turlaibung im Palast von

Hatra, Tafel XLI und Abb. 19 als wesenstreues Beispiel gelten mag, ist die Blattranke unsres

Baums arm an Abzweigungen und Schofilingen und setzt also auch eine Wellenranke voraus,

die arm an solchen ist und deren Blatter und Bliiten immer nur an den Astenden sitzen. Das

kennzeichnet die Gattung in hohem MaBe.

Die grofien Akanthoswedel, die aus den aufrechten Kelchen erwachsen, sind in beiden Ge-

schossen nicht ganz gleich gebildet, worin sich ein gutes Gefiihl fiir lebendiges Wachstum aus-

spricht. Die Massen der Blatter sind unten schwerer und breiter, oben werden die Stengel

lichter, die Bliiten und Knospen entfalteter. Die untern Wedel sind zweiteilig, ein kraftiger Kelch

aus einem kurzeren innern und einem langeren aufiern, gefalteten Akanthosblatt, die sich jeweils

nach auBen iiber ihre eigne Rippe iiberbiegen; aus diesem Kelch erwachst ein auch gefaltetes

Akanthos-Vollblatt, von dem also die zwei Seitenlappen in Vollansicht, der Mittellappen, dessen

Spitze sich auch iiber die Mittelrippe nach auBen biegt, in Seitenansicht erscheinen. Die Be-

wegung dieser Akanthoswedel ist eine Gegenbewegung gegen die Aste oder Blattranken, und

mit ihnen eine rhythmische Einheit. Im oberen Gliede fehlt dem Kelch das auBere langere Falt-

blatt; die vom Ast abzweigende Knospe kann sich desto reicher entfalten.

Von den Straufibildungen an den Blattenden sind die untern einfache Buschel von pflanzlich

unbestimmten Blattern sehr viel groBerer Lange als Breite, mit fein eingezeichnetem Rippen-

werk. Der Anordnung der Blatter nach sind sie als Lotosbliiten in reiner Seitenansicht zu be-

zeichnen. Die Knospen, vom untern Ast abzweigend, sind rechts akanthoshafte Dreiblatter, links

einem geschlossenen Kohlkopf ahnliche Blattbuschel. Die Bliitenenden der mittleren Aste sind

beides aus einem kleinen umschlagenden Blattkelch entsprieBende Biindel von drei Akanthos-

Faltblattern ; die zugehorigen Knospen ahneln der kohlkopfhaften Knospe, aber sie offnen sich

schon und lassen mehr Blatter sehen, auBerdem zweigen unter diesem Kopf je zwei ganz kleine

Knospen ab. Diese Gruppe von einer grofien Mittelbliite mit zwei winzigen Seitenknospen ist

fiir sich ein haufig selbstandiges Motiv sasanidischer Zierkunst. Die Enden der oberen Aste,

rechts und links sich ziemlich deckend, haben einen entwickelteren Blattkelch, als die Bliiten

der mittleren. Aus ihm entspringen drei Blatter von bewegtem Umrifi. Das man Recht hat, auch

sie Akanthen zu nennen, beweist der Vergleich mit den grofien Wedeln : es sind Einzellappen

eines grofien Akanthos. Die unmittelbar unter der Krone abzweigenden Kronenaste enden in

Knospen, an deren Bildung eine Art Auge hervorzuheben ist an der Stelle, wo die aufieren

Blattpaare zusammenhangen. Das ist der Augenpunkte der ein gewohnliches Akanthosblatt glie-

dernden „Pfeifen" letzter Rest. Die Knospe kommt wie sie da ist auch als Saulenkapitell vor,

und man kann sie sich gereiht als bekanntes Kyma-Zierat vorstellen : die Halbblatter sind dann

die Halften eines kleinen Akanthos.

^ Die Bliitenbildung triumphiert in den grofien Bliitenkronen beider Baume. Sie sind schwer in

Worten zu schildern, man mufi sie sehen. Ein Straufi von grofien und kleinen Akanthen und

andern Blattern, von Blumen und Knospen, Friichten und Trauben, von Kdrben und Fullhdrnern

ist so geordnet, dafi er eine wiirdige und prachtvolle Krone des Baumes bildet. In diesem Straufi

gehen die Abweichungen beider Felder am weitesten, ohne dafi sich ihr Wert irgendwie anderte.

Eine Zergliederung dieser Bliitenbildungen, zweckmafiiger an einfacheren Beispielen, wie den
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Bliiten des Kapitells von Kala i kuhna vorgenommen, Tafel LX und Abb. 30 und 31 lehrt, da6 sie

in letzter Linie nach dem Knochengeriist der uralten, auch der achaemenidischen Kunst wohl-

bekannten agyptischen Palmette gebaut sind.

Der Schonheit dieser Werke der Zierkunst entspricht ihre kunstgeschichtliche Bedeutung. Der

Baum als zieratliches Schema herrscht in der sasanidischen Zierkunst vor. Er fehlt naturlich auch

im Westen nicht. Dabei ist nicht an archaische Kunst voller altmorgenlandischer Einschlage zu

denken, sondern an hellenistische. Zu den prachtvollsten Beispielen gehoren die Baumzierate

von marmornen Opfertischen aus Pergamon im Museum zu Konstantinopel. /122/ DerAufbau

des Baumes geschieht aus einer reichen Akanthoswurzel heraus, in drei rohrenartigen Gliedern,

die durch kleine Akanthoskelche getrennt, geriefelt und also ganz mobelhaft behandelt sind.

Seine Aste rollen sich auch beiderseits nach unten ein, aber dem Raum der Platte gemafi flacher

und breiter als am Taq i bustan. Die Endigung in Kronen aus Blattern, Bliiten und Friichten

sind wie die ganzen Baume den sasanidischen durchaus wesensgleich. Die pergamenischen

Stiicke sind aus der Zeit von 197 - 159 v. Chr., also nahezu 800jahr alter als die sasanidischen.

Wie ist das zu erklaren ? Der Baum als Anordnung ist im Hellenismus, friihen oder spaten,

des Westens doch auBerordentlich selten. Finden wir ihn oder ihm eng verwandte Schemata

spater, so pflegen zugleicb andre Anzeichen morgenlandischen Einflusses aufzutreten, so an den

aquitanischen Sarkophagen aus dem Anfang des V. christlichen Jhdts., oder etwa an den selt-

samen Marmorpfeilern von Akka auf der Piazetta dei Leoni zwischen San Marco und Dogen-

palast. /123/

Nun macht eine wichtige Einzelheit die Verwandtschaft der Wandpfeiler des Taq i bustan und

der pergamenischen Opfertische, ubrigens auch der Pfeiler von 'Akka, noch inniger: trotz des

ubermaBigen Zeitunterschiedes ist das ja noch das gleiche Akanthosblatt. Das Blatt tragt im

wesentlichen noch die Merkmale ersterJugendformen des Akanthos auf attischen Lekythen, Grab-

stelen des IV. Jhdts. v. Chr., am Erechtheion und Lysikrates-Denkmal und endlich an den

prachtvollen Saulenkapitellen von Seleukos* Nikators Zeustempel von Olba in Kilikien. /124/

Seine Abstammung von der alteren Palmette ist im ruhigen, funfteiligen UmriB, der Gleich-

wertigkeit dieserfunfGlieder noch stark fiihlbar. Die Pfeifen, diesZeichenaller westlichen Akanthen

seitder Diadochenzeit sind schwach angedeutet ; der UmriB der Einzellappen ist eine flacheWellung,

mahnend an die hohleBogung alter hellenischer Akanthen und ganz fern ostromischer oder irgend

westromischer Blatt-Zackung.

Wenn hier also ein Schema des Entwurfs und obendrein eine Akanthos-Spielart urn 600 Chr.

in Iran auftreten, die ihre nachsten Verwandten in seltenen Werken der Diadochenzeit haben,

wahrend diese Schemata und Spielarten im ganzen Westen bald absterben und von andern ver-

drangt werden, so kann der SchluB nur lauten, daB die Entwicklung, deren Ende wir am Taq i

bustan vor uns haben, bereits in der friihen Diadochenzeit sich von der sonstigen hellenistischen

Entwicklung abgelost und in solcher Vereinsamung abgespielt haben muB, daB im Gegensatz

zur ganzen westlichen Welt Erscheinungen des III. Jhdts. v. Chr. dort noch zu Beginn der

Sasanidenzeit am Leben sein konnten. Denken wir an das, was wir ftir die Erzengel am Bogen

gefolgert haben, so wlrd uns die Gleichlaufigkeit des Schlusses als Bestatigung dienen: wir sehen

hier die letzten Nachkommen des baktrischen Hellenismus vor uns.
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Bei so unbekannten Dingen ist jedeSpur einer Bestatigung wertvoll. TafelXLI und Abb. 19 zeigt

die zieratlich geschmiickten Laibungen einer Tur im groBen Palaste von Hatrfe, eineTagereise west-

lich Assur in der mesopotamischen Steppe gelegen. /125/ Es ist die Tur, die aus der westlichen

Haupthalle vor der Cella des Sonnentempeis in eine ostliche Nebenkammer fiihrt. Die Laibung

ist in drei etwas ungleich breite Streifen geteilt, ohne da6 die verschiedenen Breiten harmonisch

oder rhythmisch abgestimmt waren, als hatte ein Meister die drei Muster, die er konnte, ausstellen

wollen. Der auBere Streifen der Laibung zeigt ein symmetrisches Geflecht von Weinreben mit

diinn gestreuten Blattern und Trauben; eine zweite, auf der Untersicht des Tiirsturzes mit einem

Greifen-Bild geschmiickte Tiir desselben Baus, hat das gleiche Muster in reichster Gestalt, mit

weinlesenden Eroten in den Reben. Der Mittelstreifen hat eine Wellenranke, das klassische Bei-

spiel einer hellenistischen Ranke, gekennzeichnet durch die perspektivische Auffassung des Laubes, ^

mit Akanthos-Stiitzblattern und deren sich einrollende Zweige oder Blattranken wechselnd in

Bliiten von fiinf Akanthoslappen oder aber in strauBartige Bildungen enden, die den aus drei

bewegten Akanthos-Faltblattern gebildeten Astenden der Baume vom Taq i bustan recht nahe

stehen. Der dritte innere Streifen endlich hat das sonst so gar nicht haufige Baummuster. Seine

Einzelglieder stecken wieder schachtelhalmartig ineinander und sind wechselnd durch perspekti-

visch gesehene - d. h. rein griechische - funfteilige Blattkelche oder durch eine Art Mohnfrucht,

eine Stengelverdickung geschieden. Die Bliiten- und Blattformen, noch diinner gestreut als bei

der Weinrebe, wechseln ohne bestimmt erkennbaren Rhythmus. Richtung und Bewegung aber

der Zweige, namlich die unteren sich kreisformig nach unten einrollend, die oberen im Gegensinn

nach innen und oben schwingend, ist genau Bewegung und Rhythmus der Aste und Akanthos-

wedel des Taq i bustan. Die Zeit dieser Zierfelder von Hatra ist, da sie zum ersten Bau gehdren, •

das letzte Menschenalter vor der Wende unsrer Zeitrechnung. Ich folge nicht derzuspaten Datie-

rung, die Andrae in dem groBen Werke uber Hatra gibt.

Die Baukunst von Hatra will fiir sich beurteilt sejn ; es ware fehlerhaft, sie bei ihrer Gleichzeitigkeit

und Nachbarschaft mit parthischen Werken einfach als Beispiel fiir die so schlecht bekannte

parthische Baukunst zu nehmen. In Handwerk, Baustoff, Gewdlbeformen u. a. m. sind zu viel

groBe Unterschiede und zwar in dem Sinn, dafi darin die Baukunst von Hatra sachgemafi dem

Westen, namlich den Werken der andern arabischen Staatenbildungen in Arabia Petraea,

Palmyra, Emesa und Edessa naher steht, als die iranisch-arsakidische Baukunst.

Ohne diese Zierfelder von Hatra als Abkommlinge etwa vom Zierat graeco-baktrischer Kunst

anzusehen, mochte ich sie also als Beweis dafiir betrachten, dafi in der friihhellenistischen Zier-

kunst aller Provinzen, also in Pergamon sowohl wie in Mesopotamien wie in Baktrien, das

Baumschema wohlbekannt war. Urn das Verwandtschaftsverhaltnis der beiden Beispiele aus

Hatra und Iran auszudrucken : DerGroBvater desBaumes von Hatra ist zugleich der UrgroBvater

des iranischen. Hatra ist der Oheim vom Taq i bustan. Im Bemuhen urn weitere Stiitzen des

behaupteten Vorkommens in Graeco-Baktrien kann man auf zwei wundervolle Silbernapfe hin-

weisen, die Smirnoff in seinem Silberwerk Tafel VII Nr. 20 und Tafel IX Nr. 24 veroffentlicht

hat: ich stehe nicht an, diese beiden einfach fiir graeco-baktrische Arbeiten in Anspruch zu nehmen.

Mochten sie aber auch etwas j linger sein, so stehen sie jedenfalls der wirklich griechischen Zeit

Baktriens so nahe, daB die Formen ihres Zierats einfach als graeco-baktrisch genommen werden
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diirfen. Da ist aber eben der Akanthos, den wir als Ahnen des Akanthos vomTaq i bustan fordern

miissen; ferner die Lorbeergewinde, die Vorlaufer des Kranzes am Bogen sind, und endlich die

Anfange der Bliitenbildung aus lauter verschiedenen Blatteilen, die in die PalmettenstrauBe der

sasanidischen Zierkunst auslaufen. Bestarkt wird diese Auffassung durch das Vorkommen groBer

Akanthoswedel im fernen Indien schon an den Thoren um die groBe Stupa von Santchi und in

der Gandhara-Kunst, und endlich durch das Auftauchen des Baumschemas und derWellenranke

in einer den sasanidischen Beispielen verwandten und gleichzeitigen Form als zieratliche Rahmen

von bildlichen Darstellungen an chinesischen Werken des VII. Jhdts. /126/ Der Baum als in

der sasanidischen Zierkunst vorherrschendes Schema, wie diebesondersaltertiimlicheCharaktere

des urgriechischen Akanthos gitreu bewahrende sasanidische Akanthosgattung stammen also aus

dem graeco-baktrischen Hellenismus. In alien westlichen Provinzen dagegen ist das im fruhesten

Hellenismus verbreitete Baumschema zuriickgetreten, der alte Akanthos durch jiingere Spielarten

vdllig verdrangt worden.

Der Ursprung des Baummotivs ist damit nicht beriihrt. Die griechische Kunst hat ihn gewifi

nicht aus Hellas nach dem Morgenland mitgebracht. Denn was an solchen Baumen in alten Zeiten

aus dem Morgenlande nach Griechenland gedrungen war, ist von ganz anderer Gattung. Die

hellenistische Kunst muB den Baum im Morgenlande aus dem Schatz alter Zierkunst aufgelesen

haben. Wo und wie das geschah, ist nicht ganz leicht zu sagen. Landlaufig ist ja der Baum in

vielen Abwandlungen und im gleichen Charakter in Assyrien. Aber der AnschluB an die assyrische

Kunst, die zu Alexanders Zeit seit 300jahren tot war, ist schwer vorstellbar. Die achaemenidiscfce

Kunst kann in diesem Falle kaum auf dem Wege iiber Medien die Vermittlung iibernommen

haben, denn sie verwendet neben der Bogenreihung von Lotosbluten und Knospen einen Pal-

mettenbaum fast als ausschliefiliches zieratliches Schema, der doch wesentlich anders, namlich

vfillig astlos, nur eine Ineinanderschachtelung von Kelchen mit einer Palmettenkrone ist. Nun

miissen wir uns aber die achaemenidische Kunst als eine konigliche, kiinstliche Schopfung auf

die koniglichen Bauten der groBen Hauptstadte beschrankt vorstellen. Daneben lebten die drt-

lichen Kunstiibungen der Provinzen fort. Recht nahe der hellenistischen Form des Baumes steht

aber die neubabylonische, die in groBtem Stil an der Schauseite von Nebukadnezar's Thronsaal

in Babylon in Schmelzziegeln ausgefiihrt ist. Und da auBerdem der Lebensbaum ein ganz land-

laufiger Gegenstand auf neubabylonischen Siegelsteinen ist, so liegt eine gewisse Wahrschein-

lichkeit vor, dafi die hellenistische Kunst das Baumschema gerade in Babylonien kennen lernte

und ins Griechische iibersetzte. /127/ Von dieser griechischen ubersetzung des babylonischen

Motivs stammt dann die zu fordernde baktrische Form und damit das Ornament des Taqi bustan.

Dafi gerade dies Schema sich so grofier Verbreitung in Iran erfreute, hat den gleichen Gruncf

wie die Riickfuhrung der Unzahl hellenistischer Bauprofile auf die blofie Hohlkehle mit Wulst

oderdieSima: es war die Form, der durch lange Voriibung ahnlichster Motive, wie des erwShnten

achaemenidischen Palmettenbaumes, der Geschmack entgegenkam. AuBerdem bewahrt sich die

Beobachtung, dafi solche zieratlichen Motive die langste Lebensdauer haben, die urspriinglich ein

religidses Sinnbild waren, und denen daher noch in fernsten Zeiten und Landern mindestens

eine gewisse magische Scheu anhaftet. Sicher wurde auch noch den Baumen am Taq i bustan ein

symbolisch-magischer Sinn unterlegt; wir befinden uns ja mit alien diesen Denkmalen im Bann-
11 HERZFELD, Allen
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kreise magischer Anschauungen. Die Bezeichnung „Lebensbaum" fur die assyrischen Gebilde

ist eine heutige, ich wiiBte nicht, daB ein assyrisches Wort dafur bisher bekannt geworden sei.

Die assyrischen Bilder des Lebensbaumes erwecken den Eindruck, als sei er ein Gegenstand

oder Mittei der Gottesverehrung und als habe er, in kostbaren Stoffen ausgefiihrt, tatsachlich als

Mabel in den Tempeln gestanden. Ebenso sicher ist, daB der kultische Sinn schon vielen assyri-

schen Beispielen nicht mehr innewohnt. Und erst recht bei der Ubertragung von Land zu Land,

von Volk zu Volk, wechselt und verliert sich der sinnbildliche Gehalt eines solchen Gegenstandes.

Aber: dei laus et gratia sine evi termino velfine in eternum permanebit: wie Statten der

Gottesverehrung alien Wechsel der Religionen, der Weltanschauungen, der Volker iiberdauern,

soauch die Sinnbilderder Gottesverehrung. Und die lange Lebensdauer des Lebensbaumes, denn

das sind ja auch alle sasanidischen Baume dem Schema nach, wird ihren Grund in einer ihnen

inne wohnenden mystischen Vorstellung haben. Naher mochte ich das nicht umschreiben ; denn

zum Beweise bedurfte es wie immer einer gleichzeitigen schriftlichen Quelle, die uns die Ge-

danken der Erschaffer dieser Werke verriete. /128/

Schon lange bevor man die Grotte betritt, wird der Blick angezogen von ihrem Herrn und Be-

wohner, fur den alles nur ein glanzender Rahmen, eine wiirdige Halle ist, das riesige Reiterbild

Khosro's II. als Panzerreiter auf seinem Rosse Shabdez, Tafel XLII und XLIII. /129/

Wer der Reiter und die Mittelfigur im Bogenfeld daruber war, ist nie ernstlich in Frage gestellt

gewesen, obwohl keine Inschrift den Namen nennt und auch entgegen dem so ahnlichen Bericht

einiger alter Beobachter nie eine Inschrift vorhanden gewesen ist. Fur uns ist das durch die

Kronabzeichen gesichert: Khosro II. Parwez, herrschend von 590-628. Die Araber haben das

von jeher gewuBt und so weiB es auch ein spater Morgenlander wie der von Silvestre de Sacy

angefiihrte
c

Abd al-karlm Khan Kashmiri. /130/ Ibn Hauqal berichtet nach dem noch alteren

„Buch der Lander" des
c

Amru b. Bahr al-Djahiz:

„Im Riicken (d. i. ndrdlich) des Berges von Bahistun, nahe beim Wege, der nach dem
c

Iraq

fiihrt, ist eine Stelle wie eine Grotte, darin eine Quelle flieBendes Wasser ist. Dort ist das Bild-

nis eines Rosses, wohl das schonste von Bildern das es gibt. Man behauptet, es sei das Bild

von Kisra's RoB mit Namen Shabdez (d. i. nachtfarben, also Rappe). Auf ihm sitzt Kisra, aus

Stein gehauen, und das Bildnis seiner Gemahlin Shlrln ist im ObergeschoB dieser Grotte". /131/

Die Volksanschauung halt Anahit fur Shlrln und sieht in Ohormizd ihren Geliebten Farhad.

Solcher Nachrichten gibt es viele. Zusammenfassend hat der groBe erdkundliche Enzyklopadist

Yaqut aus Hamah, der in den Jahren unmittelbar vor Djingizkhan, 1228, sein groBes Namenbuch

vollendete, daruber geschrieben: /132/

„Shabdez ist ein Ort zwischen Hulwan (d. i. Sarpul) und Qarmlsln (d. i. Kirmanshahan) am

FuBe des Berges Blsutun, genannt nach einem Pferde, das dem Khosro gehorte
a

.

„Es sagt Mis'ar b. al-Muhalhil: Das Bild Shabdez ist eine Parasange von der Stadt Qarmlsln

entfernt. Es ist ein Mann auf einem Pferd aus Stein, angetan mit einem unzerreiBbaren Panzer

aus Eisen, dessen Panzerhemd sichtbar ist und mit Buckeln auf dem Panzerhemd. Ohne Zweifel

meint, wer es sieht, daB es sich bewegt. Dies Bild ist das Bild Parwez' auf seinem Rosse Shab-

dez. Es gibt auf der Erde kein Bild das ihm gliche. In der Grotte, in welcher dies Bild ist, ist

eine Anzahl von Bildern von Mannern und Frauen, zu FuB und zu RoB. Vor der Grotte
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ist ein Mann, wie einer der auf dem Kopf eine Miitze tragt, und er ist in der Mitte gegiirtet. In

seiner Hand ist eine Hacke, gleichsam als ob er damit die Erde grabt. Das Wasser kommt unter

seinen FuBen heraus". (Dieser Mann vor der Grotteist das Rundbild Khosro's.)

n Es sagt Ahmad b. Muhammad al-HamadhanT : Zu den Wundern QarmlsTn's - und es ist eins

der Wunder der Welt (iberhaupt - gehort das Bild Shabdez. Es ist in einem Dorfe genannt

Khatan (?). Und sein Bildner hieB Qattus b. Sinimmar. Sinimmar ist der das Khwarnak in Kufa

baute. Die Ursache von des Rosses Darstellung in diesem Dorfe war, daB es der Tiere reinstes

und grofites an Wuchs war, dessen Natur am offenkundigsten war, und das am langsten den Ga-

lopp aushielt. Der Kftnig derllnder hatte es dem Konig Parwez geschenkt. Es stalite nicht und

gab keinen Mist von sich, solaflge es Sattel und Zaumzeug trug, und schnaubte und schaumte

nicht. Der Umfang seines Hufs betrug 6 Spannen. Da geschah es, daB Shabdez krank wurde,

und seine Beschwerden nahmen zu. Parwez erfiuhr dies und sprach: „Wahrlich wenn mir je-

mand des Rosses Tod meldet, so werde ich ihn toten!" Als nun Shabdez gestorben war, da

fiirchtete sein Stallmeister, daB der Konig ihn nach ihm fragen werde, und daB er dann nicht

umhin konne, ihm seinen Tod zu melden, und daB der Konig ihn dann toten werde. Daher ging

er zu des Konigs Sanger Pahlbadh, mit dem verglichen es weder in fruhern noch in spatern

Zeiten einen gab, der im Lautespiel und Gesang geschickter war. Man sagt: Parwez besafi drei

besondere Dinge, die keiner vor ihm besaB, namlich sein RoB Shabdez, seine Sklavin ShlrTn

und seinen Sanger Pahlbadh. Der Stallmeister sprach: „Wisse, daB Shabdez bereits zugrunde

gegangen und gestorben ist, und du weifit, was der Konig angedroht hat, wer ihm seinen Tod

meldet. Darum ersinne mir eine List, und dir gehort so und so viel." Der versprach ihm die

List und in einer Audienz vor dem Konig sang er diesem ein Lied, in welchem er die Geschichte

verbarg, bis der Konig begriff und ausrief: „Wehe dir, Shabdez ist tot!
a Da sagte jener: „Der

Konig sagt es". Darauf sagte er ihm : „ Ah, schdn, du bist gerettet und hast einen andern gerettet".

Und er hatte grofien Kummer um das Pferd und befahl dem Qattus b. Sinimmar, es darzustellen.

Dieser stellte es in der schonsten und vollkommensten Weise dar, so daB man zwischen ihnen

beiden beinahe nicht unterscheiden konnte, aufier durch das Pulsen des Lebensgeistes in ihren

Korpern. Der Konig kam herzu und besichtigte es und weinte Tranen, als er es betrachtete, und

sprach : „In hohem Mafie kundet diese Darstellung unsern eignen Tod an, und sie erinnert uns

zu welch traurigem Zustand wir gelangen. Wenn es augenscheinlich ein Ding von den Dingen

dieser Welt gibt, welches hinweist auf die Dinge jener Welt, siehe so liegt h i e r i n ein Hin-

weis auf die Anerkennung des Todes unsres Korpers und die Zerstorung unsres Leibes und

des Verschwindens unsrer Form und des Verwischens unsrer Spur durch die Verwesung, der

man sich nicht entziehen kann, und zugleich auf die Anerkennung des Eindrucks dessen, was

unmoglich bestehen bleiben kann von der Schonheit unsrer Form. Es hat unser Verweilen bei

dieser Darstellung in uns eine Erinnerung an das hervorgerufen, wozu wir werden, und wir

stellen uns vor, wie andre nach uns dabei verweilen, so daB wir gleichsam ein Teil von ihnen

und bei ihnen anwesend sind".

„Ahmad b. Muhammad al-HamadhanT sagt: Zu den Wundern dieser Gestalt gehort es, daB

keine Form gesehen wird wie ihre Form; und kein Mensch von feiner Uberlegung und feinem

Sinn verweilt dabei sejt der Zeit ihrer Darstellung, ohne an ihrer Form Zweifel zu hegen und
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sich iiber sie zu wundern. Ja, ich habe Viele derart schworen horen oder beinahe einen Eid

leisten, daB sie nicht das Werk von Sterblichen sei, und dafi Allah der Hochste ein Geheimnis

besitze, das er eines Tags offenbaren werde".

„Wenn diese Darstellung Menschenwerk ist, so ist dieser Bildner begabt gewesen, wie keiner

von den Wissenden begabt ist. Denn was ist wunderbarer oder schoner oder mit mehr Hinder-

nissen verbunden, als daB ihm der Fels gefiigig werde, wie er wollte, und daB er schwarz wurde,

wo es schwarz sein muBte und rot, wo es rot sein muBte, und ebenso mit den ubrigen Farben,

und es ist mir klar, daB die Farben in einer bestimmten Art behandelt sind".

„ Darauf hat der Kiinstler die Shlrin, Parwez' Sklavin, in der Nahe des Shabdez abgebildet, und

ihn selbst ebenfalls, reitend auf einem behenden Rosse".

Trotz der unheilvollsten Ereignisse, mit denen Khosrd's Herrschaft begann, der Empdrung Bah-

rain Tchobln's, des letzten groBen Mihran, die das Reich der Vernichtung nahe brachte, trotz

der Blendung und darauf der Ermordung seines Vaters Hormizd, und trotz der schwarzen Vor-

zeichen, die auf des Reichs Ende und das Auftreten des neuen Propheten hindeuteten und ge-

rade von den Arabern erzahlt werden, und trotz seines tragischen Endes, der Ermordung durch

seinen eignen Sohn nach dem Zusammenbruch im Kriege gegen Herakleios, gilt Khosrd II.

nicht mit Unrecht den Arabern und gewifi schon den Zeitgenossen, als Typus des glucklichen

Herrschers. TabarT leitet seinen Bericht iiber Khosro's Herrschaft mit diesen Worten ein: /133/

„ Darauf ward Konig Khosro Parwez, Sohn des Hormizd, Enkel des Khosro Andsharwan. Dies

war einer der persischen Konige, welche durch Tapferkeit, Klugheit und weite Kriegsziige am

meisten hervorragten. Wie mart sagt waren seine Starke, seine Siege und Triumphe, sein Reich-

turn an Geld und an andren Schatzen und sein anhaltendes Gllick so groB, wie es keinem Ko-

nig in hoherm Grade zu Teil geworden ist. Darum ward er Parwez, der Siegreiche genannt."

Das Gliick macht ihn habgierig, iibermiitig und hochfahrend. Von seinen Schatzen erzahlt der

urn 820 hochbetagt gestorbene Hisham ibn al-Kalbl: „Er soil 12000 Frauen und MSdchen,

999 Elefanten, 50000 Reit- und Lasttiere, namiich edle Pferde, gewohnliche Gaule und Maul-

tiere, gehabt haben. Dabei war er gieriger als sonst jemand nach Juwelen, kostlichen GeftBen

und dergleichen. Nach einem andern Berichterstatter waren in seinem Palaste 3000 Konkubinen

und Tausende von Madchen zur Bedienung, zum Musikmachen u. s. w., 3000 ttiSnnliche Diener,

8500 Reittiere, 760 Elefanten und 12000 Maultiere zum Tragen des GepScks."

Vollig in indisch-mittelasiatische Gedankenwelt versetzen uns Schilderungen der Schatze Khos-

ro's II., wie sie z. B. der Zeitgenosse FirdosT's al-Tha'alibl mitteilt. /134/ Er widmet Khosrd's

nAttributen und Pretiosen* ein besonderes Kapitel und fuhrt auf: 1. Ewan i Madd'in
y
den

Palast von Ktesiphon, 2. Takht i Tdqdis, Khosro's Thron, eine Kunstuhr, die nach den morgen-

landischen und byzantinischen Schilderungen und nach der Abbildung eines ihrer Teile auf

einer Silberschale vorstellbar ist. /135/ 3. die Krone mit den grdBten Juwelen, 4. ein Schach-

spiel mit Figuren aus geschnitzten Smaragden und Rubinen ; mittelaherliche Schachfiguren aus

Carneol und Achat gibt es, 5. wie Wachs knetbares Gold, 6. den Gandj i badhaward und

kanz al-thaur
y
zwei Schatze, der erste nach morgenlandischer Oberlieferung vom Sturm auf

einem verschlagenen Schiff aus Konstantinopel herbeigefuhrt, in Wahrheit die bei der Belage-

rung Alexandreias durch Khosro von den Griechen auf Schiffe gerettetep Schatze dieser Stadt,
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der andre beim Pfliigen gefunden; 7. die Kdnigin ShTrin, den „Garten der Schonheit", 8. die

Stute Shabdez, das im Taq i bustan dargestellte RoB, 9. die Sanger Sardjis und Pahlbadh, 10.

einen weifien Elefanten, neben dem als Besonderheit auch ein kddhazddh „hausgeborener", in

Iran zur Welt gekommener Elefant erwahnt wird. /136/ 11. die uralte heilige Fahne Irans, den

Lederschurz des mythischen Schmieds Kawa, 12. den weisen Pagen und Kochkiinstler Khosh-

arzu. ~ Solche Listen der „besonderen Dinge", von denen Yaqut oben nur drei anfiihrte,

kommen haufiger bei den Geschichtschreibern der Sasaniden vor. Der Gedanke ist indisch

oder mittelasiatisch. In Alexander d. Gr. lernten die Inder den ersten Weltherrscher kennen

und in Asoka sahen sie den ersten indischen Weltherrscher oder Tchakravartl. Die ^Attribute

und Machtrequisite* (nach GrOnwedel, Buddhistische Kunst in Indien 1. Aufl. p. 135 s)

eines Tchakravartl wurden religifis kanonisiert, „er besitzt die sieben Juwelen, sapta ratn&ni,

die vorziiglichsten Individuen der betreffenden Gattung, welche unter seiner Herrschaft vor-

kommen. 1. das Juwel des Rades, 2. des Elefanten, 3. des Streitrosses, 4. das Frauenjuwel, 5.

das Juwel der Perle, 6. das des Feldherrn, 7. das des Ministers. Die Reihenfolge ist, wie Fer-

gusson sagt, seltsam, aber charakteristisch." Die 7 Kleinode werden in mittelasiatisch-buddhi-

stischen Malereien gelegentlich abgebildet, wie in der Hdhle mit den ringtragenden Tauben zu

Ming Oi bei Qyzyl. /137/ Bei al-Tha alibi ist anstelle der indischen Siebenzahl die Zwfilfzahl

getreten. Das indische Rad, das der Wortbedeutung von Tchakravartl zugrunde liegt, fehlt. Fiir

die Perle ist die Krone, fiir den Feldherrn die Fahne, fiir den Minister der Page eingetreten.

Typisch indisch ist der riesige weiBe Elefant; man denkt an Heinrich Heines's Gedicht vom

Elefanten des Konigs Mahavasant. Auch das Schachspiel ist indisch : nach dem uns im Pehlewi-

Urbild iiberkommenen und schon in das prosaische Shahname vor FirdosT iibernommenen

Tchatrang-ndmak, dem Schachbuch wurde das Spiel unter Khosro's GroBvater Anosharwan

nach Iran eingefuhrt. /138/

So mischt sich in den zwolf Juwelen Khosro's einfache geschichtliche Wahrheit mit mystischer

Sinnbildlichkeit. Einfach geschichtlich sind der Palast, der Thron, der vom Wind herbeigewehte

Schatz, die Konigin ShTrTn, das Rofi Shabdez, der weifie Elefant, das heilige Banner von Iran.

Geschichtlich ist der ungeheure Reichtum des Konigs. Alljahrlich erstattete der Leiter der Grund-

steuer dem Konig einen Gesamtbericht iiber den Betrag der eingegangenen Steuern und den

Bestand des koniglichen Schatzes. Diesem Bericht lieh der Konig durch sein Siegel Rechtskraft.

Um den Geruch des Pergaments zu verdecken, befahl Parwez, die Berichte auf Blatter zu

schreiben, die mit Safran gefSrbt und mit Rosenwasser getrankt waren. In der grofien Verteidi-

gungsrede Khosro's nach seiner Entthronung und kurz vor seiner Ermordung, die sowohl das

Shahname wie die prosaische Geschichtsiiberlieferung ausfiihrlich erzahlen und die aus der Zeit

der endgiiltigen Abfassung des sasanidischen ftKonigsbuchs
tt

unter dem letzten Konig Yazde-

gerd 633 - 37 stammen und von einem ganz Eingeweihten verfaBt sein mu8, sagt der Kftnig, als

am Ende seines 13.Jahres, d. i. nach einjahrigem Kriege gegen den Kaiser Phokas, gepragt wurde,

haben sich in seinemSchatze 400 OCX) Beutel gemiinzten Geldes nach Abzug der ganzen Truppen-

lohnung und sonstiger Ausgaben befunden, und als gegen Ende des 30. Jahres wieder einmal

eine neue Pragung stattfand, habe sich nach alien Abziigen ein Betrag von 800000 Beuteln oder

1600 Millionen Mithqal oder Dirham, Silberdrachmen ergeben; bis zum 38. Jahre sei dies Ver-
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mtigen unablassig angewachsen. Aus dem 18. Jahre, also in wahrendem Kriege ist die Summc

von 420 Miilionen Mithqal iiberliefert. /139/

Endlich vervollstandigt sich dies Bild von Khosro's Hof, das eine so merkwiirdig lebendigc

Beleuchtung durch die Bilder des Taq i bustan erhalt, durch die Berichte, die wir einerseits

von der Beute der Araber bei Eroberung des „scbatzereichen" Ktesiphon besitzen, und die

beinahe wortlich iibereinstimmen mit den Aufzahlungen der unbeschreiblichen Beute, die den

byzantinischen Truppen Herakleios' Weihnachten 627 in Khosro's Hauptstadt Dastagerd in die

Hande fiel. /140/

„Es hat unser Verweilen bei dieser Darstellung in uns eine Erinnerung an das hervorgerufen,

wozu wir werden, und wir stellen uns vor, wie andre nach uns dabei verweilen, so daB wir

gleichsam ein Teil von ihnen und bei ihnen anwesend sind.*

Der Panzerreiter, 4 m hoch und von gewaltiger Wirkung, hat unter dem Frevel bilderstiirme-

rischer Muslime gelitten. Es wird iiberliefert, diese Verstiimmelungen hatten erst unter Nadir

Shah, urn 1740 stattgefunden. Es fehlt vSllig des Reiters rechter Arm und Helmzier, beschadigt

ist Lanze und rechter FuB. Am RoB fehlt der rechte HinterfuB, beschadigt sind Knie und Maul;

Tafel XLII und XLIII.

Reiter und Pferd stehen in ruhiger Haltung da. Der Reiter schultert die Lanze, sie einst mit

dem im Ellbogen gekrummten rechten Arm fassend. Erhalten ist noch die Stelle des Fingeran-

satzes. Die Ziigelhand hat auf dem Vorderarm einen Rundschild mit einem Eisernen Kreuz ge-

schmiickt. Der Rundschild verdeckt Arm und Hand vSllig, die Ziigel verschwinden unter ihm.

Die beschadigten Fiifie steckten in groBen Steigbiigeln, waren daher nicht so scharf nach unten

gedriickt, wie bei alien andren sasanidischen Reiterbildern. Auch ist ja das Verhaltnis zwischen

RoB und Reiter nicht so zugunsten des Reiters iibertrieben, wie sonst. Der Reiter ist gepanzert:

auf dem Haupt der Helm mit herabhangender Hauberge aus Eisennetz. Seine Maschen ver-

decken auch das ganze Gesicht, von dem nur die Augen hinter brillenformigem Ausschnitt er-

scheinen. Das Panzerhemd aus unendlich miihsam gemeisselten Maschen hangt schmiegsam bis

zum halben Oberschenkel herab. uber der Brust erscheint ein Riemen des Rundschilds. Ein

verzierter Giirtel umschliefit die Htiften, und etwas tiefer hangt Koppel mit Schweberiemen fur

den rechts getragenen, pfeilgefiillten K6cher. Der Bogen selbst hangt zur Linken, im Funeral,

dessen obere Halfte hinter dem GesaB des Reiters hervorragt. Es ist das gleiche Bogenfutteral,

wie bei den parthischen Reiterstatuetten und an achaemenidischen Bildwerken. Unter dem

Schuppenhemd kommt unten das Gewand hervor, dessen gemusterter Seidenstoff mit unver-

gleichlicher Treue geschildert ist, Tafel LXII.

Am Helm flattern die breiten, schweren Scharpen, die Enden des Perlendiadems, das den Stirn-

rand des Helms umschlang, und dessen Reste noch am Hinterkopf zu sehen sind. Ebenso ist

der klein gewordene, scharf abgebundene und gestielte Globus da, und die Schleifchen der Ab-

bindung. Abgeschlagen sind die Fliigel, wahrend ich den Ansatz der Mondsichel noch erkannte.

Der ganze Kopf hebt sich gleichsam von einem Nimbus ab, der durch ein geschicktes Auskunfts-

mittel wie von selbst entstanden ist. Die Reitergestalt ist beinahe frei, jedenfalls so weit aus dem

Fels herausgearbeitet, daB die aufieren Beine des Rosses ganz frei, die inneren noch hochpla-

stisch sind. Der Korper des Reiters selbst ist im Riicken soweit unterschnitten, daB er gewisser-
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mafien nur mit der inneren Schulter noch mit dem Fels zusammenh&ngt. Nun ladet aber der

ganze Hintergrund von Schulterhohe an hohlkehlig aus, derart> da6 er eine Gesimsbank fur die

drei Bildwerke des Bogenfeldes schafft, deren schmale Randleiste mit der Vorderflache der

Reitergestalt und zugleich unmittelbar iiber der Helmzier des Reiters abschneidet. So muBte

der Hintergrund bei dieser Ausladung von Schulterhohe ab sich mit dem Kopf des Reiters ver-

schneiden, und dieser wiirde unten vollplastisch, oben aber nur noch Ritzung sein, wenn man

nicht die Ausladung hinter dem Kopfe ausgehdhlt hStte. Dadurch ist der Eindruck eines groBen

Heiligenscheins entstanden und der Kopf und der ganze Reiter vom Hintergrunde befreit.

Das Ro6 steht da, kurz und breit und niedrig und starkhufig, wie ein kleiner Lipizzaner oder

ahnliche alte Ritterpferde. Auf der nackten Krupe hat es einen Brand, einem agyptischen Henkel-

kreuz ahnlich. Das gleiche Zeichen begegnet auf Miinzen Shapur's I. und II., Hormizd's I., und

da es auf den Helmen der Wiirdentrager nicht vorkommt, hingegen wieder auf dem RoB des

koniglichen Reiters von Khunaifighan, so ist es offenbar ein konigliches oder gottliches Zeichen.

Das RoB tragt Sattel mit Decke und Steigbugel, aber Reiter und Ausriistung lassen zu wenig

davon frei, um nSheres auszusagen. Am Sattel baumeln, ein Wahrzeichen sasanidischer und wohl

insbesondere koniglicher und gottlicher Reiter, die ungeheuer groBen Quasten aus Seide und

Wolle in einer Metallfassung von Blattkelchform. Diese Quasten fehlen bei keinem Reiter der

Felsdenkmale oder der Silberschusseln. Den gleichen Schmuck tragen regelmaBig die Kriegs-

elefanten, dagegen nicht immer die Streitrosse auf den mittelasiatischen Malereien. /14 1/ Das

einzige gute Beispiel an einem Pferde ist das Bild des Pferdejuwels aus Ming Oi bei Oyzyl,

GrCnwedel Abb. 270. Ob die eigentliche Heimat dieses Tierschmuckes Iran oder Indien ist,

mufi offen bleiben. Die iranischen Beispiele sind alter, aber eher diirfte ein Schmuck vom Ele-

fanten aufs Pferd, als vom Pferd auf den Elefanten iibertragen sein. Die chinesischen Seiden

sasanidischen Stils, die die sonstige Ausriistung getreu nachbilden, geben den wohl nicht be-

griffenen Quastenschmuck nicht wieder, so der Reiterstoff im Shosoin von rd. 600, die gefarbte

Nachbildung davon im Horiushi-Tempel in Nara aus dem NachlaB Shotoku's (572-621) und

der beriihmte Bannerstoff des Mikado Shomu (724-48) im Museum zu Tokio. /142/

Die ganze Vorderhand des Rosses steckt in einem prachtvoll gearbeiteten Schuppenpanzer. Er

bedeckt auch den ganzen Kopf, nur die feinen Ohren frei lassend, reicht an den Seiten bis iiber

die Sprunggelenke und vorn noch etwas tiefer herab. Zwischen seine langlichen Maschen sind

kleine Zierquasten eingeflochten.

Ammian Marcellin, Julian Apostatas Offizier und Geschichtschreiber, schildert die sasanidische

Panzerreiterei, die wegen ihres ofenahnlichen Aussehens, wahrscheinlich persisch tanurlk,

bei den Romern clibanarii genannt wurden, so: /XXV 1,12/ „Es waren eiserne Scharen, den

ganzen Korper so mit Eisenplatten bedeckt, daB die eisernen Gelenke der Riistungen sich nach

den Gelenken der Glieder geschmeidig fiigten. Uber dies hatten sie Gesichtern nachgebildete

Holme, so genau den Kopfen angepaBt, daB ein Pfeil auf dem Eisen nur da haften konnte, wo

man ganz kleine Offnungen fiir die beiden Augen und die Nasenlocher hergestellt hatte." Pan-

zerreiterei hatten schon die Parther, und Mittelasien, die Heimat so vieler Bogen- und Reiter-

valker ist gewiB das Ursprungsland des Panzerreiters.

Von Belang ist auch die Schilderung von Rustams Riesenhengst Rakhsh, dem beriihmtesten RoB

Digitized byGoogle



88

der iranischen Sage, bei FirdosT: „mit einer Brust wie ein Lowe, kurzer Krupe, fetter Brust und

Beinen, aber schmalen Flanken, ein Elefant an Kraft, ein Kamel an Wuchs, aber an Mut ein Lowe

vom Berge BTstun." Als Rustam es zuerst erblickt fragt er: „Wem gehortdies RoB? Es hat auf

keinem Schenkel eine Marked Also war zur Zeit der Sagenentstehung das Brennen der Pferde

Brauch. /143/

Tabarl der Chronist und FirdosT der Dichter uberliefern gleichartig eine sehr anekdotenhaft aus-

gestaltete, doch im Kern geschichtliche Erzahlung von einer Heeresreform, die Khosro I. Ano-

sharwan vornahm. Der Konig hatte einem seiner Staatssekretare Pabak, Sohn des Berawan die

Fuhrung der Stammrollen mit den weitesten Vollmachten iibertragen. So setzte Pabak einen all-

gemeinen Appell samtlicher Wehrpflichtigen in feldmarschmaBiger Ausriistung an. Beim ersten

Appell fehlt Khosro und Pabak laBt das ganze Heer wieder abtreten. Beim zweiten Mai dasselbe.

Beim dritten Aufruf verktindet der Herold, daB jeder Wehrpflichtige, und wenn er die Ehr von

Kron und Thron genieBe, zu erscheinen habe. „Als Khosro das horte, setzte er sich die Krone

auf, wappnete sich, wie die Soldafen und kam zu Pabak, urn vor ihm die Musterung zu passie-

ren. Die AusriistungsgegenstSnde, die bei einem als Ritter dienenden Soldaten verlangt wur-

den, waren Pferdepanzer, Panzerhemd, Brustharnisch, Beinschienen, Schwert, Lanze, Schild,

Keule am Giirtel befestigt, Axt oder Kolben, Kocher enthaltend 2 Bogen mit den Sehnen

daran und 30 Pfeile, und endlich zwei gedrehte Sehnen, die der Reiter hinten am Helm

anknupfte". NOldeke bemerkt dazu: „ich weifi nicht was der Unterschied zwischen dir
y

und

djaushan ist". Vermutlich beziehn sich die Worte auf die Hauberge und das Hemd. DlnawarT

fugt noch hinzu: Sturmhaube, Helm und Armschienen; FirdosT erwahnt Schlinge und Lazo,

von dem schon Herodot VII 85 spricht, und der auch auf sasqpidischen Silberschalen vor-

kommt, z. B. in der Sammlung Stroganoff in Rom, Smirnoff XXIV, 52, Shapur III. zu FuB

einen Wildesel mit dem Lazo fangend. Als Khosro vor Pabak vorbei will, hatte er die Ersatz-

sehnen vergessen; der laBt ihn nicht durch, bis dem Konig seine Unterlassung einfallt, er sich

die Sehnen besorgt, und nun passieren kann, indem der Herold verktindet, der erste aller

Helden erhalte statt der 4000 aller andren 4001 Dirham an Sold. /144/

Viele, nicht alle, dieser Waffen sind an dem Reiterbild dargestellt. Ich mochte zweifeln, ob

in der Erzahlung nicht der FuBtruppen und der Reiterei Waffen zusammengeworfen sind und

wenn einzelne die Aufzahlung noch verlangern, sie nicht einfach alle Waffen auffuhren, die ihnen

tiberhaupt bekannt waren. Mit Lanze und Bogen hat der Reiter seine Angriffs-, mit dem Schild

neben dem Panzer seine Verteidigungswaffen. Ein so ausgerusteter Reiter handhabt nicht noch

auBerdem Keule, Axt und Kolben ; eher noch mag er das Schwert an der Linken getragen und

ein Lazo besessen haben.

Das Reiterbild Khosro's II. ist das einzige Bild eines Panzerreiters in Iran und im ganzen

Westen. Im Osten aber gibt es viele. In den buddhistischen Malereien gibt es verschiedene

Kategorien, die gepanzert dargestellt werden. Panzerreiter sind alle Elefantenreiter, und den

gleichen Panzer tragen einige Hindugdtter, Nagaradja's (Schlangenkdnige) Vadjrapani's (Donner-

keiltrager), und Lokapala's (Herrn der Weltgegenden), dazu vor allem die nordindischen Konige

auf den Bildern der Verteilung der Buddha-Reliquien. Der SchluB daraus darf nicht etwa der

sein, dafi also diese Art Panzerreiterei indischen Ursprungs sei; denn sie ist sicher erst spat auf
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dem Wege tiber Baktrien in

Indien eingeftihrt, vielmehr

nur, dafi alle diese Lander, die

Steppen nordlich des irani-

schen Hochlands, Iran selbst,

Nordindien und Mittelasien

inTracht^Waifen^riegswesen

wahrend der Sasanidenzeit

einegro6eEinheitbilden./l45/

In ihrer weit das Mafi des

LebensiibersteigendenGroBe,

^^tj^^y^^

w^~~
cooecc

Abb. 20. Khosrffs II.

Krone nach Miinzen

S9

in ihrer fast freien Plastik, der

geschlossenen,durch die Pan-

zer noch vereinfachten Mas-

senverteilung ist das Reiter-

bild von iiberwaltigendem

Eindruck. Mit diesen Eigen-

schaften wirklicher Bildhaue-

rei verbindet sich eine Ober-

flachenbehandlung von er-

staunlicher Feinheit, die

Durchbildung des Maschen-

werks der Panzer, der Musterung des Gewandes ist unubertrefflich. Begiinstigt wurde das

von dem Fels der Grotte selbst, der des Marmors Harte und feines Korn besitzt. Die Ober-

flaehe scheint poliert gewesen zu sein, wenn das nicht etwa staunender Betrachter tastende

Hande getan haben. Dies unglaubliche Streben nach Durcharbeitung verbildlichen arabische

Beschreiber in den Worten: „ selbst die Seidenfcden der Stoffe sind dargestellt". Ohne im ge-

ringsten zu verwirren, vereinigt sich diese letzte Durchbildung mit der Wucht des Entwurfs zu

einem Kunstwerk hochsten Ranges. So geht dies Werk, der sasanidischen Kunst letztes Denk-

mal, weit iiber alle fruheren hinaus und reiht sich wiirdig der romischen Kaiserzeit und der Friih-

renaissance beriihmtesten Reiterbildern an.

Auf dem breit ausladenden Gesims iiber dem Kopf des Reiters stehen im Bogenfelde drei

Gestalten, wie Statuen auf verzierten Sockeln, und dem Bogen folgend uberragt die mittlere die

seitHchen etwas an GrdBe. Tafeln XLII, XLIV und XLIX. Diese ist durch ihre Krone als

Khosro II. gekennzeichnet. Die beiden andren strecken ihn jede einen Kranz entgegen, deren

einen der Konig ergreifen will. Das ist wieder die Belehnung, die Seitengestalten sind Gotter.

Der fechts ist an der Mauerkrone als Ohormizd zu erkennen, die links mit der gleichen

Krone ist Anahit. Zweifel kommen nicht auf. Genau wie auf seinen Miinzen, Tafel XIX u. und

Abb. 20 tragt Khosro II. anstatt der rundlichen Form der alteren Scheitelbedeckungen ein

etwas eckiges Barett. Daran sind hier in Vorder-, auf den Miinzen in Seitenansicht kleine Mauer-

zinnen angebracht, die mittlere ersetzt durch eine Mondsichel, die schon Shapur III. als Stirn-

zier trug. Den untern Rand umschlingt das doppelte Perlendiadem, dessen machtige Scharpen-

enden, genau wie schon beim Bilde Khosro's I. auf dem Bergkristall seiner Goldschale, beider-

seits des Kopfes symmetrisch in die Hohe flattern. Ober den Schlafen ist an dem Barett ein

grofies Adlerfliigelpaar angebracht, breit in die Hohe stehend und den Globus rahmend, der

hier auf einen Stiel gesetzt, ins Rund einer Mondsichel geschlossen und mit einem sechsstrahli-

gen Stern verziert ist.

Wir haben hier die ausfuhrlichste Schilderung einer sasanidischen Krone und sollten daher

hier einen Blick auf ihre Symbolik und ihre Geschichte werfen.

Die erste uns im Bilde bekannte Krone Irans, die Dareios', vgl. Abb. 9, war ein breiter Metall-

reif mit einem Zierat von Rosetten oder Sternen, und mit kleinen Mauerzinnen am obern Rande.

Schon diese alteste Krone hat eine lange Ahnenreihe. Soweitwir zuriickblicken kSnnen, stammt
12 HERZFELD, Aslen
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Abb. 21. Gefliigelte Sonnenscheibe aus Baalbek

die Mauerkrone aus dem hettitischen Kleinasien, neben Agyten und dem sumerischen Babylonien

einem der kulturschopferischsten Lander der alten Welt. Eine ganze Reihe der Hettitergotter

tragt sie, und von Kleinasien aus ist die Mauerkrone auch nach Griechenland gedrungen. Dort

ist ihr Sinn am besten bekannt: sie ist die Krone von Stadtgottheiten und ahnlichen Verkorpe-

rungen. DerkleinasiatischeGedankekanndem nicht sehrunahnlichgewesen sein. In den Schwur-

formeln der Hettiter ist der Ausdruck „Teshup von dieser und jener Stadt, Istar der und der

Stadt* Brauch. Stadte mit besonderm Gotterkult sind auch „wohlbeschutzte" also mauerbewehrte,

wie Khatti-Boghazkoi. Auch Kybele erscheint als H uterin der Mauern und Tore. So deutetge-

wifi auch in Kleinasien vieler Gotter Mauerkrone ihre Beziehung zur besondern Stadt, ihren

heimatlichen Wirkungskreis an. Wahrend im Westen diese Bedeutung bestand, verschwand sie

scheinbar im Osten. In Assyrien ist die Mauerkrone, noch als deutliches Stadtmauerbild, die Krone

der Koniginnen. /146/ Das Ahuramazda-Symbol, das einzige gottliche Bild in achaemenidischer

Zeit, an dem uberhaupt eine gottliche Gestalt erscheint, tragt nicht die Mauerkrone, sondern

den assyrischen Gotterhut. Dagegen tragt die Mauerkrone eben Dareios; sie ist also ihres-rein

gottlichcn Wesens schon so friih entkleidet. Immerhin ist die Beziehung der Dareioskrone zu

Assyrien oder Kleinasien, nicht zu Babylonien wieder ein Beweispunkt fur die engen und alten

Zusammenhange dieser Lander.

Achaemenidische Bilder Anahit's und daher Kronen der Anahit gibt es bisher nicht, obwohl wie

Nikolaos von Damaskos aus Berossos anftihrt, Artaxerxes II. schon Bilder der Gottin in den

bis dahin bildlosen Kult einfuhrte. Im awestischen Hymnus aufdie Ardvisura Anahita, dem Yasht V.,

wird die Gottin ausfiihrljch beschrieben. Schon Hal£vy erkannte, dafi diese Schilderung eben jene

Bilder beschreibt. Es ist nicht zweifelhaft, dafi ein babylonisches Gotterbild das Vorbild der

iranischen Anahit-Darstellung wurde, vermutlich war es eine Belit. Im Hymnus heifit es: „Eine

goldene Tiara tragend steht die jungfrauliche, hilfreiche ArdvT da." Aber wie diese Tiara in alter

Zeit aussah, wissen wir bisher nicht. /147/

Die altesten erhaltenen iranischen Gotterbilder sind erst hellenistisch : auf dem Grabmal Anti-

ochos' von Kommagene im Westen, auf den Turushka-Munzen im Osten. So wissen wir, dafi

Mithra den Strahlenkranz des Helios', Mah die Mondsichel, Ttr den Stern als Kronzeichen hat.

Ohormizd und Anahit erscheinen auf den sicheren Darstellungen mit der Mauerkrone. /1 48/ Alle

einzelnen Abzeichen der sasanidischen Konigskronen sind also gottliche Embleme. Werden die

Adlerflugel Bahrain's mit dem Globus, wohl einem allgemeinen Himmelssymbol zusammen-

gestellt, so ergibt sich eine Form, ahnlich dem uralten Symbol der gefliigelten Sonnenscheibe,
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das in Iran zuerst am medischen Grab von

Sahna auftritt, als Ahuramazda's Zeichen, vgl.

Abb. 4. Doch trifft die Ahnlichkeit nicht diese

alteste Gestalt der geflugelten Sonnenscheibe,

sondern eine hellenistische, wie sie uns z. B. in

Baalbek im grofien Vorhofan Friesen von Rund-

nischen entgegentritt., Abb. 21. Vielleicht ist

auch schon das Zierat an Dareios' Krone von

himmlisch-gottlicher Bedeutung. Daftir spricht,

dafi es fast ebenso schon auf der Krone eines

babylonischen Kopfes, vorkommt, einem in den

Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesell-

schaft 1899 Nr.3 verfiffentlichten Bruchstiick,

das demnach keinem Konigs- sondern einem

Gotterbilde angehort. /1 40/

Von ahnlicher Bedeutsamkeit ist ferner das „.. ~ i-^ j ^ ,, . ,

_ i4W. 22. Sputter der Krone Ahuramazda s
Zierat auf den Gotter- und Konigskronen von _ n . ,, ,. , ,, r,& vom Urabmal A ntiochos I. vonKommagene,
Antiochos' Grabmal. Abb. 22 gibt einen Splitter

Berlin A 982
von einer Ahuramazda-Krone im Berliner Mu-

seum VA 982. Das Zierat des untern Randes konnte man als gefliigelte Sonnenscheiben, beider-

seits mit Palmetten besetzt bezeichnen; sehr viel richtiger aber als Folge von Blitzen, die in An-

lehnung an jene zieratlichen Motive stilisiert sind. Dariiber erscheint gerade der Anfang des

Musters, das die hohe Tiara ganz uberzog: sechsstrahlige Sterne, also das gestirnte Firmament.

So hat alles himmlischen Sinn, und dabei sind die Ahnlichkeiten mit der Krone des babylonischen

Kopfes und mit Dareios' offenbar. Auch leuchtet darnach die Beziehung von Khosro's II. Kronen-

zier zum alten Sinnbild der gefliigelten Sonnenscheibe ein. Alle diese Vorstellungen vermischen

sich in ihr.

Aufier der Krone und ihren Scharpen tragt Khosro einen iiber die Knie herabfallenden Armel-

rock, recht ledern und rohrenhaft gemacht, mit einem Muster wie von fest in einen Ring ge-

tfaBten Edelsteinen mit daran hangender, tropfenformiger Perle. Die Saume dieses und andrer

Gewander sind auch mit doppelten Perlenreihen benaht, so dafi hier allerdings an Juwelen, nicht

an eine Stoffmusterung zu denken ist. Auch die weiten Hosen, an denen eine lockenahnliche

Zeichnung den letzten Rest unter Stoffdarstellung verlornen Faltenwurfs bedeutet, sind mit den

gleichen Edelsteinen benaht. Bei genauem Hinsehn entdeckt man auch am Armel noch eine

Faltelung, als sei er often, der doch geschlossen ist, ebenso wie an den Armeln ArdashTr's II.

und der beiden Shapure. Als Rest des kurzen Mantels, des flatternden Umhangs, den alle alte-

ren Sasaniden tragen, erscheint ein Faltengewirr im Hintergrund unter der rechten Schulter.

Aufier dem juwelenbestickten Gewand tragt Khosro eine wahre Ausstellung von Geschmeiden;

eine Anzahl von Perlenketten urn den Hals, den riemenformigen Brustschmuck mit je vier

Perlenreihen besetzt, den Giirtel desgleichen, auch das Bandelier fiir das Schwert und die

Schwertscheide mit vier Perlenreihen, regelmafiig unterbrochen durch viereckige Schliefien und
12*
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einem besonderen runden Kleinod an der Parierstange. In dieser Juwelenausstellung offenbart

sich nicht nur der Geschmack des trotz aller Reichtiimer „nach Juwelen wie kein andrer gieri-

gen" Konigs und nicht nur die Mode der Zeit, sondern auch ein kunstlerischer Grundsatz:

Darstellung von Stoffmustern und Juwelen verdrangen andre Weisen der Durchbildung der

OberflSche.

Der Gott streckt mit der Rechten dem Konig den Kranz entgegen, seine Linke macht die Be-

wegung halb mit ; wohl urn in dieser Bewegung ein symmetrisches Gegengewicht gegen die

Gebarde der Anahit zu schaffen, und wohl begriindet durch einen einst in der Linken gehalte-

nen Lotos. /150/ Die Krone des Gottes besteht aus dem etwas eckigen Barett, an dem die

kleinen kraftlosen Zinnen sitzen. Ober dem Barett kommt recht sinnlos die Lockenkugel zu

Tage, ursprunglich das uber der Krone hervorquellende Scheitelhaar. Diese Lockenkugel ist

mit einem Bande abgebunden, dessen Schleife hinter dem Haupt uber der viel groBeren S^hleife

der Diadem-Enden schwebt. Der Gott tragt einen langen Spitzbart im Gegensatz zum Stutzbart

des Konigs : In solchen Dingen wechselt menschliche Mode : Gotter sind konservativ. Ohormizd

tragt nicht die gleiche Tracht wie der Konig. Zwar der Rock ist etwa derselbe, auch er mit

Juwelen bestickt, je drei Perlen zusammen, nicht so eng gestreut wie dort. So bleibt mehr

Platz fiir einen leblosen, herkommlichen Faltenwurf. Ober dem Rock tragt der Gott einen

weiten Mantel, an den Saumen mit doppelten Reihen von Perlen besetzt, nach je 24 Perlen

immer eine eckige SchlieBe aufweisend, auf der Brust von einem Juwelenschlofi gehalten. Der

Mantel blaht sich wie ein Segel oder wie eine Schale um eine reife Frucht. Die H Often giirtet

eine verzierte Schnur. Unter dem perlenbestickten Rocksaum kommen die Hosen zum Vor-

schein, deren Falten einen regelmaBigen kleinen Maander bilden. Solche Spielarten des Falten-

wurfs sind sehr bezeichnend. Die Hosen sind ktirzer als beim Kdnig, weil der Gott Stiefel

tragt mit eigentumlich saulenhaft geriefelten Schaften. Auch gespornt ist der Gott, und mit

Scharpen an den Sporen.

Die Gdttin streckt die Rechte uber die Brust hinweg mit dem Kranz dem Kdnig entgegen.

Die Linke halt, etwas beschadigt, einen einst gemusterten Henkelkrug, von der Gattung,

die in einigen silbernen und kupfernen Beispielen aus gleicher Zeit erhalten ist. Wasser

entquillt diesem Kruge, der Gfittin Wahrzeichen; denn sie ist Ardvisura, die Gfittin der

himmlischen Gewasser, aller irdischen Urquell. Das Sinnbild des wasserspendenden Krugs

ist uralt, Frauen, Gdtter und Konige mit dem Lebenswasser sind ein hSufiges Motiv altester

babylonischer Kunst.

Der Gottin Krone gleicht der Ohormizd's. Zwei lange Flechten ihres Haupthaars fallen von

den Schlafen auf die Brust herab, zwei andere von den Ohren auf die Schultern. Das ist nicht

nur der Gottin, sondern aller sasanidischen Frauen Haartracht. /1 51/ Der Gfittin Gewand ist

wieder das griechische, wie das der Siegesgottinnen am Bogen. Das Untergewand fillt in geraden

Falten, die sich nur uber den Fiifien etwas stauen, auf den Boden; das Obergewand beschreibt

Falten, die weder durch Bewegung, noch durch Gurtung recht begriindet erscheinen und eben

nur langgewohnte Erinnerung an griechische Gewandung sind. Wohl deuten sie noch etwas die

Kdrperformen an, doch lang nicht so sicher, wie etwa bei den Siegesgdttinnen. Endlich trSgt die

Gdttin einen Umhang ahnlich wie Ohormizd, am Halsansatz uber der Brust gehalten, sich vorn
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weit dffhend, mit perlenbenahtem Satim. Dieser schwer wie Leder fallende Umhang hat ein

Sternenmuster. Tafel LXV o. 1. Im Hymnus der Anahit heifit es: „und oben band die jungfrSu-

liche, hilfreiche ArdvT einen Schleier fest, mit hundert Sternen besetzt, einen goldenen, acht-

faltigen, anmutigen, wallenden, prSchtigen, durchwobenen, kunstvollen
a

. Auf dem Umhang der

einen Gdttin der Saulenkapitelle wiederholt sich ein Sternenmuster in etwas andrer Form,

Tafel LXV o. r.; so diirfte gerade dies Muster mit Bedeutung gewahlt sein.

Gewandmuster und Juwelendarstellung nehmen in dieser Kunst einen so breiten Platz ein, dafi

der Fahenwurf griechischen Ursprungs, die letzte Erinnerung bildnerischen Gestaltens, mit

seiner Betonung und- Belebung der Korper, der Bewegung, der Handlung noch behinderter,

noch verdrangter, noch mehr zu leerem Linienkram erstarrt ist, als schon in der mittleren Spanne

der sasanidischen Kunst. Auch diese Stilmerkmale bewahren sich sofort bei der Betrachtung

andrer Werke, wie Silberarbeiten, die ihnen ebenso unterliegen und damit auch ohne sonstige

Mittel als spStsasanidisch bestimmt werden. Scheinbar widerspricht dem Anahit's griechisches,

faltenwerfendes Gewand. Doch war auch auf dem Denkmal Ardashlr's II. dieTracht der Gdtter

anders als die des Konigs; und auch Anihit trigt nicht das persische Frauengewand der Zeit,.

das auf den Seitenbildern der Grotte vielfach abgebildet ist, vielmehr das alte, durch die Ober-

lieferung der Gotterbilder geheiligte Gewand. Es ist also ein Stuck Altertum in der Kunst der

letzten Zeit. Und erstarrt ist auch diese Gestalt; man fuhlt das Urbild kaum mehr heraus. Der

Fahenwurf ist nicht Stil, sondern Nachahmung alten, unvertnderlichen Vorbilds.

Alle drei Gestalten sind wie das Reiterbild fast ganz vom Hintergrund gelost, fast vollplastisch:

Die Sockel, auf denen sie stehen, die seitlichen mit einem Wellenmuster, der mittlere mit Edel-

steinen besetzt, erhohen noch den Eindruck von Rundbildern. Ihr Gewicht lastet sehr schwer

auf dem Reiter, den Gesamteindruck beeintrachtigend Tafel XLII. Bei naherm Hinsehn offen-

baren sich tiefe Stilunterschiede. Die Handlung ist genau wie beim Belehnungsbild Ardashlr's II.

entworfen, nicht wie sie der Zuschauer sehen wtirde, sondern von innen heraus gedacht: der

Konig sieht rechts und links vor sich die beiden Gotter, die ihm den Ring reichen. Was der

Kfinig sieht, ist beiderseits von ihm in die Bildebene ausgebreitet, entfaltet. Bei Ardashlr ver-

mittelte die Drehung der Kdpfe, das Dreiviertel-Profil den geistigen Zusammenhang der drei

Gestalten. Hier hat zwar Ohormizd auch eine leise Drehung dem Konig entgegen; dieser aber

und Anahit blicken wie ganzlich unbeteiligte Personen einfach geradeaus. Das Unlebendige der

Gestalten wird noch durch ihre Sockel verstarkt ; man glaubt Bilder von Statuen, nicht von

Lebenden vor sich zu haben. Wiederum ist alles Malerei : trotz der hohen Plastik steckt nicht

ein Hauch bildnerischen Geistes darin. Raumlich empfangen waren die Gestalten nicht so „aus-

einandergeklappt"; eine geringe, im Raum naturliche und durch nichts gehinderte Drehung

wiirde sofort urn die Gestalten ein geistiges Band schlingen. Nichts davon ist da. Alles ist male-

risch in der Bildflache gedacht. Daher strecken Anahit und Khosro ihren rechten Arm in raum-

lich unausfiihrbarer Spannung iiber die Brust hinweg; bei Ohormizd kommt es nur weniger zur

Geltung, weil der rechte Arm der innere ist. Das ist schlechterdings Projektion riumlicher Be-

wegung in die Bildebene, ist also auch bei noch hdherer Plastik reine Malerei. Wenn der un-

bildnerisch malerische Charakter des ArdashTr-Denkmals noch iibertroffen werden konnte, so

hat sich's hier ereignet. Diese Plastik ist uberhaupt keine Plastik mehr, ist Pseudoplastik, -
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und das im schroffen Gegensatz zur Reiterstatue darunter. Hierin liegt fiir uns das sehr grofie

Geheimnis dieser Statue.

Die Seitenwande derGrotte schmiickt je ein grofiesJagdbild TafelXLV - LII. Beides sind Lappen-

jagden, links auf Schwarzwild, rechts auf Hochwild. Beide halten sich das Gleichgewicht, ohne

sich langweilig zu gleichen. Sie sind in einem ganz schwachen Relief ausgefuhrt, das an keinem

sasanidischen Denkmal sonst vorkommt. Ihre Erhaltung ist dank der witterunggeschutzten Lage

vorziiglich. Auch bilderstiirmerische Hande haben es, wohl weil die Flachheit es weniger an-

greifbar machte, weniger als sonst beschadigt. Fur die Zeitbestimmungsfrage der ganzen Grotte

ist von Bedeutung, dafi beide ganz verschiedene Stufen der Vollendung'aufweisen. Das linke

Bild der Schwarzwildjagd kann man als fast vollendet bezeichnen; nur dafi die letzten Meifiel-

schlage, die Zeichnung der Tierfelle und einiger Stoffe nicht uberall zur Ausfiihrung gekommen

sind. In der Stufe der Bosse geblieben ist nur eine Sau gerade in der Mitte des unteren Bild-

randes, und dann eine rechteckige Bosse genau in der Mitte des oberen Randes. Tafel XLV o.

Das muB einen besonderen handwerklichen Grund, etwa im Zusammenhang mit einem leichten

•Geriistbau haben. Hingegen ist das Relief der Hochwildjagd in so riickstandigem Zustand, dafi

wirklich vollendet nur der in der rechten oberen Ecke des Mittelfeldes zur Jagd ausreitende

Konig unter dem Sonnenschirm ist, Tafel LI r., alles andre nur ohne die letzte Durchbildung der

OberflSche, und uberwiegend vieles nur in der Bosse herausgearbeitet, ja einiges nur im Umrifi

geritzt ist. Das Bild ist also in so hohem Mafie unfertig, dafi die Grotte als ganzes den Eindruck

der Unfertigkeit macht. So konnte ohne gewichtige geschichtliche Griinde die Arbeit nicht liegen

gelassen werden. /152/

Das linke Bild ftillt die ganze Wand bis auf einen schmalen glatten Randstreifen. Das Bildfeld

mifit, — genau wie rechts ~, 3,8 m:5,7 m; Hohe und Breite verhalten sich also genau wie 2:3

und 1,9 m ist gewifi ein rundes Vielfaches der sasanidischen Ehe. / 1 53/

Die Lappen, die die Jagd rahmen, lassen nur rechts einen schmalen Streifen iibrig. In ihrem

Innern ist Sumpf und See dargestellt; der Sumpf durch Rohrdickicht, offeneres Wasser durch

unendlich feine Wirbellinien mit einer Schar von Fischen und Enten. Tafel XLVI links treiben

in fiinf Streifen 12 Elefanten zu zweien, oben und unten zu dreien das Wild. Sie sind prachtig

gesattelt. Auf jedem reiten zwei Mahauts, der erste grfifiere auf dem Riicken, der unwichtigere

ganz hinten auf der Krupe, in einem Gurt vorm Abrutschen gesichert und eifrig bemiiht, seinen

Elefanten anzufeuern. Ahnlich wie von den Pferdesatteln hangen auch von den Elefantensatteln

grofie Zierquasten herab. Die Mahauts tragen reiche Seidengewander, deren Muster mit erstaun-

licher Feinheit wiedergegeben sind, vgl. Tafel XLVIII u. LXIII. Vor den Elefanten jagen fluchtige

Sauen in den Sumpf. Eine ganze grofie Herde, - man kann 60 zahlen - , ergiefit sich oben schrag

iiber das Bild, eins der Boote mit Sangerinnen von den ubrigen abtrennend. Die Mitte des Feldes

nehmen zwei sich fast genau wiederholende Paare von Booten ein, Tafel XLVI u. XLIX. Im

ersten und dritten sitzen je fiinf Harfnerinnen, eine dritte Frau ist am Ruder; in den beiden

anderen steht seiner Wiirde gemafi in uberragender Grofie Khosro selbst; links reicht ihm eine

Frau den Pfeil, rechts sitzt eine Harfnerin und an Kiel und Heck stehen rudernde Frauen. Merk-

wiirdig wie diese urkundlichen Bilder die marchenhaften Erzahlungen der alten Araber von

Khosro's Tausenden von Frauen, Dienerinnen, Musikantinnen, von seinen Elefanten, seinen Ju-
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welen und Schatzen bestatigen. Der Konig ist im inken Boot im Augenblick des Abschusses zu

sehen, Tafel XLIX, vor ihm fallen zwei besonders ausgezeichnete Keiler; im zweiten Boot am

SchluB der Jagd, halt er den Bogen ruhend in der Linken. Hier hat sein Haupt einen grofien

Heiligenschein, der ihm im untern Boot fehlt, wiewohl Platz dafiir vorhahden ist. Auch unter

den Booten fltichten links noch fiber ein Dutzend Tiere ins Wasser, Keiler, Bacfren und Frisch-

linge, alle in grofier Angst, in fliegendem Galopp. Tafel XLVII Sonst sind dort fitaf Elefanten

mit dem Auflesen der Strecke beschaftigt. Sie suchen und packen die erlegten Tiere mit ihren

Riisseln, heben und werfen sie in alien Stellungen auf ihren Riicken, wo die Mahauts sich ab-

qualen, sie zurecht zu riicken. Und vor der Gruppe der suchenden Elefanten liegt noch erlegtes

Wild in Haufen, wohl nochmals zwei Dutzend. Im ganzen werden auf dem Bilde 120 Sauen

dargestellt sein. Auf der rechten Seite haben die Lappen ein Tor, und aufierhalb des Tores,

aufierhalb der Lappen sieht man nochmals oben funf Elefanten die Strecke fortschaffen, unten

aber verschiedene Manner mit Auswaiden und Zerlegen des Wilds beschaftigt.

Beim rechten Bild, der Hochwildjagd, Tafel XLV o. und L ~ LH ist die Lappenteilung ein wenig

anders. Die Jagd bewegt sich wieder in die Grotte hinein. Rechts sind drei auch aus Lappen

gebildete Gehege iibereinander. Das oberste ist noch durch Lappen unterteilt, im rechten stehn

zwei Elefanten, diese von je drei Mahauts geritten; sie scheinen gegen zwei von je einem Paar

von Mannern offen gehaltene Tore der Lappen anzureiten. Davor sieht man die Kopfe von

12 Hirschen wie entsetzt herausfliegen, scheinbar gegen die Lappen. Diese Hirsche sind offen-

bar im Gehege fiir die Jagd gehalten und werden getrieben. Im zweiten Viereck darunter geht

was Ahnliches vor; es fehlt aber die innere Teilung, und das Tor sowohl der kleinen Umfrie-

dung, wie das nur durch schmalen Zwischenraum getrennte des umlappten Jagdbezirks wird von

je zwei Mannern offen gehalten. Die Hirsche fliegen hindurch. Im dritten Gehege widerholt

sich das Bild, geschlossen wie oben, ohne Unterteilung wie in der Mine.

Das Hauptfeld, etwas hfiher als breit, 5 : 4, schildert die Jagd, Tafel L. Sie beginnt oben rechts

wo der Konig, den Bogen urn die Schultern gehangt, unter dem koniglichen Attribut des Sonnen-

schirms, den bezeichnenderweise wieder eine Frau tragt, behaglich angeritten kommt. Hinter

ihm eine Schar seiner Frauen ; die obern drei hockend, wohl auch Musikantinnen, die drei

stehenden darunter mit gekreuzten Unterarmen wohl der GebSrde nach SSngerinnen, darunter

zwei mit Posaunen und eine mit Handtrommel. Zu dieser Jagtfmusik gehort ferner in der linken

obern Ecke erstens eine ganze hochgebaute Tribune, mit Leiter daran, mit einer Reihe von sechs

Harfnerinnen und darunter sieben handeklatschenden Sangerinnen; daneben stehen noch vier

Manner mit Sackpfeifen. Arme Hirsche t

Die eigentliche Jagd geht tiber den Mittelstreifen. Da jagen zwanzig Hirsche und Hirschkiihe

angstvoll dahin, der galoppierende Konig inmitten des Wildes. Denn auch dies Bild ist wieder

aus seinem Kopfe heraus gesehen. Hinter ihm, die Tiere oben und unten nicht ausbrechen las-

send, nicht als JSger - jagen tut allein der Konig ~ reiten im ganzen zehn mannliche Reiter,

mit verhangten Ziigeln, in fliegendem Galopp. Vor dem Konige, am Rande der Lappen, liegen

die getroffenen, zusammengebrochenen Tiere. Ein Mann an den Lappen achtet wohl, dafi keines

ausbrechen kann, ein paar andre scheinen erlegte zu sammeln. Das Lappentor liegt weiter unten.

Der untere Teil des Mjttelfeldes ist viel diinner besetzt, als die andern. Ganz rechts schleppt ein
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Mann etwas auf der Schulter heran, darunter halt ein andrer, nur mit Anstrengung sich entgegen-

stemmend ein Tier, scheinbar eine Hirschkuh. Dann kommt wieder der Konig, das dritte Mai

in diesem Feld, zu Pferd, den Bogen geschultert, den leeren Kocher befriedigt in der Hand, das

Pferd in einer Bewegung, als solle es traben, sprange aber Galopp an. Tafel LII u. Davor wieder

nur zwei Gruppen: oben ein Mann ein erlegtes Wild auswaidend, unten eine fluchtige Hirsch-

kuh, mit den grofien koniglichen Scharpen. Sie fliichtet auf das Tor zu, das ihr ein Mann offen

halt, und aus dem schon eine auch bebanderte Genossin entwichen ist. Vielleicht sind das ge-

zahmte Tiere, die Hirsche anzulocken. Aufierhalb der Lappen links ist Wald mit BSumen, in

hugligem Gelande. Ahnlich wie bei der Schwarzwildjagd sieht man dort in mittlerer Hdhe

Manner mit dem Auswaiden des Wildes beschaftigt, wahrend oben zwei Ziige von Kamelen,

von ihren Treibern geftihrt, die Riicken beladen mit der Strecke davonziehen.

Die beiden Jagdbilder vereinigen ungeheuer viel Figuren zu einem zwar nicht in dramatischen

Augenblick gedrangten, vielmehr episch erzahlten, aber doch einheitlichen Vorgang. Trotz des

wiederholten Auftretens der gleichen Gestalt in zwei oder drei Handlungen kann man von Ein-

heitlichkeit reden. Erreicht ist sie hauptsachlich durch die eigenartige Raumbehandlung. Wenn

schon bei den Belehnungsbildern, so miissen wir uns erst recht hier von der in Europa uber-

einkommlich und herkommlich gewordenen Auffassung frei machen, die alle Vorgange nur vom

Standpunkt des Zuschauers und nur einem Augenpunkt aus sieht Der morgenlandische Kunst-

ler lebt in seinem Bilde und in seinen Gestalten selbst. Die Lappen sind daher in einer Um-
klappung gegeben, die man eine Art Vogelperspektive nennen kdnnte, die aber richtiger be-

griffen wird, indem man sich mitten in diese Lappen hineindenkt. Innerhalb dieses Raums kann

der Standpunkt dann wieder wechseln, als ob man sich darin umschaute. Diese Umklappung

ftihrt dazu, dafi einige Gegenstande vollends auf dem Kopf stehen ; bei Figuren hat das der

Kunstler vermieden, aber ein volliges Auf-der-Seite-Liegen von stehend gedachten Figuren

kommt z. B. bei den Toroffnern vor. Diese Weise raumlicher Auffassung ist kennzeichnend fur

hellenistische FuBboden-Mosaiken, die nur den Stil hellenistischer Wandgemalde widerspiegeln.

Alexandrinische und auch westromische Beispiele gehen darin bis zum wirklichen Auf-den-

Kopf-Stellen von Figuren. Griechisch ist diese Raumauffassung der Malerei nicht, und da das

alte agyptische und vorderasiatische Morgenland schon verwandte Anschauungen entwickelt hat,

so ist diese Raumauffassung jedenfalls aus ihm in den Hellenismus ubergegangen. /154/

Es ist kein Zufall, dafi alle Grundsatze der Jagdbilder aus der Malerei stammen. Die Jagdbilder

sind in flachem Relief ausgefuhrte Gemalde. Sie konnen wie sie sind als Beispiele der uns bis-

her in keinem eignen Denkmal erhaltenen sasanidischen Malerei gelten. Mehr als das: sie waren

sicher auch bemalt. Die Worte bei Yaqut, die wohl auch noch als Worte Ahmad's b. al-Faqlh

angefuhrt werden: „Denn was ist wunderbarer, als dafi ihm der Stein gefiigig wurde wie er

wollte, dafi er schwarz wurde wo er schwarz sein mufite, und rot, wo er rot sein mufite, und

ebenso mit den ubrigen Farben ; und es ist mir klar, dafi die Farben in einer bestimmten Art

behandelt sind", - diese Worte sind doch nicht anders zu erklaren, als dafi man im X.ten oder

XIII. Jhdt. noch die Spuren der Farben wahrnahm. Ein urkundlicher Beweis dafur scheint mir

in folgender Beobachtung zu liegen: Der Konig im rechten Boot hat einen Nimbus. Der Konig

im linken Boot nicht. Diese Abweichung wurde den Schlufi nahe legen, dafi verschiedne Hande
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die beiden Figuren geschaffen flatten. Das verbietet aber die vollige Obereinstimmung in allem

iibrigen. In mittelasiatischen GemSlden wird der Konig unter andern Gestalten durch den Nimbus

hervorgehoben. Eine solche Bedeutung sollte auch hier vorliegen, auf jeden Fall aber miifite

GleichmaBigkeit herrschen. Nun zeigt nahere Betrachtung, dafi um den Kopf des bogenschiefien-

den Konigs, wie um die Kopfe des Konigs auf dem Hochwildjagdbilde wohl Platz fiir einen

Nimbus ist. Damit wird die Annahme zur Wahrscheinlichkeit erhoben, dafi die unbegreifliche

Abweichung in betreff des Nimbus durch Malerei ausgeglichen war, und alle KOnigsgestalten

in Farben den Nimbus besaBen. Das ware das letzte Oberbleibsel der verschwundenen Be-

malung.

Ein weiteres Stilmerkmal ist die Behandlung des Raums bei der Darstellung der Tierscharen.

Bei der grofien Herde der Sauen findet eine kleine, doch merkliche perspektivische Verkurzung

in unserem Sinne statt; sie werden je weiter gedacht, um so kleiner. Darin liegt entschieden et-

was Griechisches. Recht urtumlich wirken dabei die Oberschneidungen der Tierkdrper. Ge-

staffelt kommt immer eins hinter dem andern hervor, Vorderleiber allein ausgeftihrt. Wie sich

die andern Teile drangen ist nie gezeigt, und angstlich ist vermieden, einmal einen tieferen Blick

in diese Mengen werfen zu lassen. — So gestaffelt wie die Tiere sind auch die Musikantinnen

im Boot und auf der Tribune, vor allem auch und dabei am geschicktesten die treibenden Rei-

ter. Das einfach umrifihafte Aufeinanderlegen der achaemenidischen Kunst kommt nicht mehr

vor. Die Staffelung ist wohl daraus hervorgegangen, wie ja auch in der Haufung etwas von dem

achaemenidischen Geist lebt, der alle Gestalten in zahlloser Widerholung nur als Einheiten eines

grofien Rhythmus nahm.

Auf einer im innersten Wesen andern Stufe aber stehen die Elefanten : im Nebeneinander-

schreiten dieser Tiere und ihrer Reiter ist die vollkommene Vorspiegelung des Hintereinander

gelungen. Der Raum erhalt wirkliche Tiefe, wie sie nicht einmal bei den treibenden Reitern der

Hochwildjagd erreicht ist. Um diesen Unterschied zu benennen: alle Grundsatze der Bilder

sind rein malerische; aber die Elefanten sind raumlich empfunden und im Relief gedacht. Das

ist wieder einer der seltsamen Widerspriiche und Geheimnisse in der Kunst der Grotte.

Ein andrer liegt in der Darstellung der Menschen und der Tiere. Man ist es gewohnt, dafi bis zu

gewissem Grade Tiere besser, lebensvoller dargestellt werden, als Menschen. Der Mensch ist

des Kiinstlers schwerstes Problem, er ist zugleich uns unbewufit besser bekannt, als irgend ein

Tier; wir fuhlen also alle Schwachen in seiner Darstellung am meisten. Aber man betrachte den

Konig im Boot, Tafel XLIX: wie er dasteht in voller Vorderansicht, auch des Gesichts; dabei

schiefit er scharf seitlich in der Bildebene nach rechts. Es ist kaum angedeutet, dafi der zielende

Blick der bogenspannenden Hand ein wenig folgte. Keine Beziehung besteht zwischen Blick,

Hand und Handlung, so wenig wie der Korper der Bewegung des Boots teilhaftig ist. Also im

Grunde eine vollig tote, den Geist nicht auszudrucken vermogende Gebarde. Dagegen gibt es

eine Menge Tiere, die wenn auch nicht gerade naturwahr in ihrer Haltung, so doch sicher ge-

fuhlsmafiig wahr das entsetzte Fliichten, das Zusammenbrechen, das Verenden ausdriicken. Und

nun erst die Elefanten: wie von der ganzen Schar kaum einer dem andern zu gleichen scheint,

wie sie lustig treiben mit den Riisseln schwenkend, wie sie sehr bedachtig, die weisen Tiere, das

Wild auflesen, sich dabei wenn notig, mit ganzem Vorderleib hebend, man glaubt sie mit den
13 HERZFELD, Asien
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Ohren wackeln zu sehen! In allem liegt ein so unvergleichliches Leben, eine so enge Beziehung

zwischen Haltung und Handlung, ein so meisterhafter Ausdruck des geistigen Inhalts, dafi man

die Verschiedenheit nicht begreift: hier weht ein andrer Geist, herrscht ein andrer Stil, eine andre

Kunst.

Auch in der Hirschjagd ist manches widerspruchsvoll. Es fallt auf, dafi da viel weniger Ober-

schneidungen vorkommen, als in der Saujagd, und daB bei der weniger dichten Raumfullung auch

die Raumtiefe geringer erscheint als dort. Besser als sonst ist die Haltung der Reiter. Das Rofi

des Konigs galoppiert rechts; der Kdnig, eigentlich verkehrt im Linksgalopp, sitzt doch recht gut

im Sattel; da er gerade zielt und der rechte Arm im Bildinnern liegt, sieht man seinen Rucken

in fast voller Hinteransicht, im Gegensatz zur Seitenansicht der Beine. Das ist nicht ganz richtig,

sieht aber uberzeugend aus. Wesentlich besser, sogar ausgezeichnet sind diekleineren, treibenden

Reiter: die Pferde alle im Rechtsgalopp und die Reiter in vollendetem Rechtsgaloppsitz. Es ist

als wiegten sie sich im Sattel, die rechte Schulter vor, den linken Arm ruckwarts durch Schlag

das Pferd zur grofieren Schnelligkeit anfeuernd.

Wiederum ganz auffallig ist der Kdnig unterm Sonnenschirm, Tafel LI. Er ist die einzige Gestalt,

abgesehen von einigem erlegten Wild, die in Verkurzung gegeben ist. Das RoB reitet aus der

Bildflache heraus. Eine solche Bewegung aus dem Bilde heraus kommt auch bei den am kiihnsten

verkurzten Tieren nicht vor. Neben dem Konig ist auf Tafel LI das Mittelfeld des elfenbeinernen

Barberini-Diptychon abgebildet, das den triumphierenden Kaiser, jedenfalls Justinian, zeigt, wie

er hoch zu Rofi die Lanzenspitze auf die unterworfene Erde senkt, wie ein besiegter Feind, wohl

ein Perser, sie zagend beriihrt, wahrend die grofie Mutter Erde selbst ihm den Steigbiigel halt.

Der Gedankeninhalt beider Bilder hat nichts gemein, und doch sind beideformlicheGegenstiicke.

Die Pferde, deren Krupe zwar in Seitenansicht, Hinterbeine aber bis zur Hohe der Sprungge-

lenke von vorn gesehen sind, die ihre Vorderleiber dort steigend hier schreitend ins Dreiviertel-

Profil drehen, haben auffallig viel gemeinsames in ihrer verwickelten Bewegungsdarstellung. Sie

reiten beide halb aus dem Bilde heraus. Auch das Gleichgewicht des die Lanze beruhrenden

Persers und der den Schirmstock haltenden Frau gehort zu den Ziigen der Ahnlichkeit.

Hier kann tatsachlich eine Verbindung bestehen. Wie GrOnwedel erkannt hat, hat das Urbild

des uns allein iiberkommenen, spaten Barberini-Diptychon das Vorbild abgegeben fiir einen oft

abgebildeten Vorgang aus Buddha's Leben : der aus seinem Palaste ausreitende Bodhisatva Gau-

tama, dem die Erdmutter die Hande unter seines Rosses Hufe breitet. Das Urbild mufi also vor

der Einfiihrung dieses Bildes in die Gandhara-Kunst d.h.in friiher hellenistischer Zeit geschaffen

und in der Provinz verbreitet gewesen sein, die allein fiir die Obermittelung in die Gandhara-

Kunst in Betracht kommt, in Graeco-Baktrien. Dann kann aber der zur Jagd ausreitende sasa-

nidische Konig so gut von dieser graeco-baktrischen Wiedergabe des hellenistischen Urbildes ab-

stammen, wie der seinen Palast verlassende indische Prinz. /155/ Ganz andre Beweispunkte

schliefien sich also zum gleichen Ergebnis zusammen, wie bei der Untersuchung der Sieges-

gottinnen und der Baume der Wandpfeiler vom Taq i bustan.

Mit der bildgeschichtlichen Herleitung aus dem baktrischen Hellenismus ist iiber die Lands-

mannschaft der ausfuhrenden Kiinstler noch nichts erschlossen. - Noch weitere Raume wurden

iiberspannt, wenn eine nicht zu ubersehende Ahnlichkeit ebenfalls auf kunstgeschichtlichen Zu-
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sammenhangen beruhen konnte : Die kleinen treibenden Reiter auf dem Bild der Hochwildjagd

gleichen in Form und Geist Reiterbildchen aufDenkmalen aus derZeitderostlichen Han-Dynastie

in China. /156/

Die Jagdbilder als Ganzes sind sicher altvorderasiatischer Abstammung. An nicht viel alteren

Denkmalen sind da nur das ganz ungenugend aufgenommene Bild eines Reiters auf der Saujagd

in Tang i Saulak in Khuzistan, und wohl wesentlich alter, auf assyrischem Boden in Garamaea,

das Jagdbild von Guppa de Mar Yuhanna zu nennen. / 157/ Diese Felsdenkmale werden erganzt

durch die haufigenJagddarstellungen aufSilberschiisseln, von denen einige in.die erste Sasaniden-

zeit, das III. Jhdt. gehoren. Sie sind ja nichts als winzige Gemalde, und sie erlautern und be-

statigen was Ammian Marcellin sagt, als Julians Heer am Tigris bei Seleukeia ein sasanidisches

SchloB voller Gemalde gefunden hatte : „nec enim apud eosfingitur velpingitur aliud praeter

varias caedes et bella." Kriegs- und Jagdbilder als einziger Gegenstand dieser Malerei, das ist

ein vom griechisch-romischen Standpunkt gesehenes und etwas wegwerfendes, fiir uns sehr viel

sagendes Urteil. Das Zweikampfbild Gotarzes' von Blstun darf man als Beweis nehmen, daB

nicht erst die Sasaniden diese Gegenstande mit Vorliebe malten. Vielleicht gehort auch das Fels-

bild aus dem siidostlichen Assyrien, aus Garamaea, in die parthischeZeit. DaBinachaemenidischer

Zeit Jagden dargestellt wurden, bezeugt unter anderm Dareios' beriihmtes Siegel, das den Konig

vom Streitwagen aus Lowen jagend zeigt. Wenn auch in der feierlichen Bildnerei von Persepolis

dieser Gegenstand fehlt, so treten doch dieses und andre Werke der Kleinkunst dafiir ein. Die

medische Schwertscheide aus dem Oxusschatz fuhrt auf iranischem Boden in noch hoheres

Altertum, und so ist die Verbindung erreicht zu den assyrischen Jagdbildern. Auf Alabaster-

platten, die die Wandsockel in Asurbanipal's Palast in Ninive schmiickten, gibt es, jetzt im

Britischen Museum, ein Bild einer Lappenjagd, das Urbild und Ahn der Lappenjagden des Taq

i bustan ist. Auch da schlieBt in gleichem Geist an das Jagdbild ein anderes, das einen Hain zeigt,

mit Vogeln in den Zweigen der Baume und mit Menschen, die beim Klang von Musik lust-

wandela. Und wenn die Lappenjagd im umayyadischen SchloBchen Qusair Amra als Wandge-

malde wieder auftritt, so ist das Bild sicher als ein letzter SproB dieses alten Stammes zu be-

trachten. Denn auch ein andrer Vorwurf eines berumten sasanidischen Gemaldes, namlich der

Konige der Welt erscheint dort in die Feinde des Islam umgedeutet. /158/

Der Stil der Jagdbilder ist nicht auf die Felsbildnerei, nicht auf die groBe Malerei beschrankt.

Schon lange ist eine Silberschale bekannt, die Adrien de LongpSrier schon 1843 erklarte und

Peroz, 459-84 zuschrieb. Tafel LIV. /159/ In der Tat ahneln sich Peroz' und Parwez' Kronen

auBerordentlich, ja sie sind sich in den Abzeichen gleich. Wie Ardashlr II. Krone und Namen

in Anspielung auf ArdashTr I., Shapur II. auf Shapur I. wahlte, so sicher auch Parwez in An-

spielung auf Peroz. Nur daB die eigentliche Kopfbedeckung, die gleichsam als Basis der ganzen

Krone alle Abzeichen tragt, bei Peroz noch die flache hinter der Krone fast verschwindende,

nur den Scheitel bedeckende Kappe, bei Parwez aber das hohere, eckig geformte Barett ist, das

iiber Diadem und Krone herausragt. Daher sitzen die Fliigel von Peroz' Krone dicht an den

Zinnen, bei Parwez ganz von ihnen getrennt und statt dessen mit dem kleinen Globus zur Ein-

heit der gefliigelten Sonnenscheibe verbunden. Die Silberschussel ist also Khosro's II. Parwez'.

Der Konig ist zu RoB im Linksgalopp nach rechts dargestellt, den Pfeil gerade abschieBend.
13»
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Der Bogen ist der zusammengesetzte iranische Bogen und am Finger bemerkt man den Finger-

hut des Bogenschiitzen. Vor demjager fluchtet eine Schwarzwildfamilie, Keiler, Bache und

Frischling, darunter Hirsch und Hirschkuh, und endlich ein Biiffel. Unter dem Reiter ist das

erlegte Wild : dieselben Tiere mit Ausnahme des glucklich entkommenen Frischlings. Das ent-

spricht genau dem Hochwild-Jagdbild des Taq i bustan. Der Kdnig inmitten des fliichtigen

Wilds, der Raumauffassung nach wie er selbst als Mittelpunkt alles erblickt. Die zwei Stufen

der Handlung raumlich geschieden und doch wie einheitlich wirkend, wie dort. Voile Ober-

einstimmung mit dem Schwarzwild-Jagdbild in der Haufung, den Oberschneidungen und Ab-

kiirzungen der Tierkorper, den ktihnen Verrenkungen der erlegten Tiere. Und weiter: Da der

Richtungssinn der Schussel nach rechts geht und alles in strenger Seitenansicht gezeichnet ist,

so folgt der Konig zwar im Augenblick des Bogenspannens mit vorgestreckter Linken gut

dem Linksgalopp des Pferdes, aber dies geistige Begrundetsein der Bewegung in der Hand-

lung ist blofier Schein. In Wahrheit zielt der Konig gar nicht auf das Wild, wie doch das Bild

verlangt und gelesen sein will, sondern an allem vorbei in die leere Luft.

Auf das Gewollte kann man in der Welt wie in der Kunst nur aus dem Erreichten schlieBen.

Gewollt ist offenbar eine vollkommen ausgeglichene Fiillung der Scheibe. Aber mit welchen

Mitteln ist dies Ziel erreicht: dem Rofi fehlen einfach die hintern Fesseln. Man stelle sich H inter-

fesseln und Hufe in richtiger Gr68e vor, so riickt notwendig der ganze linke obere UmriB von

RoB und Reiter vom Schalenrande ab, und es bleibt ein leerer, unfiillbarer Raum. Beim Saujagd-

bilde hilft Gelandedarstellung, Schilf und Sumpf iiber manche Schwachen hinweg. Dem kleinen

Mafistab der Silberschiissel ist ein solcher Ausweg nicht offen.

An Tracht und Ausriistung von Rofi und Reiter hat die Wiedergabe von Stoff und Schmuck

den bewegungausdriickenden Faltenwurf verdrangt. Ihr Obermafi ist Verwirrung. Auch dies

Werk der SHberschmiede ist nur ein kleines Gemalde, wie die grofien Felsreliets. Auf diesem

Weg gibt es kein Vorwarts mehr. Auch findet die Kunst von dieser Stufe nicht den Weg zuriick

zum Stil der ersten Sasanidenzeit, von dem aus noch so viele Wegemoglichkeiten und Aus-

sichten offen lagen. Wir stehn am Ende einer Kunst.

Bei der Beurteilung des Gesamtwerks derGrotte mufi auch das mehrfach erwahnte Rundbild be-

rucksichtigt werden, das heute neben den Kapitellen auf dem Staudamm aufgestellt ist. Tafel LII.

/160/. Aus den angefiihrten Worten Mis
c

ar b. Muhalhil's bei Yaqut geht hervor, dafi der ur-

Spriingliche Standort des Bildes bei der Hauptquelle war; denn der Mann mit der Miitze auf

dem Kopf, in der Mitte gegiirtet, die Hacke in der Hand, ist eben das Rundbild, dessen Krone

heut zerschlagen ist, der den Schwertriemen urn die Leibesmitte tragt. Diese literarische Nach-

richt ist fast so alt wie das Bild selbst. Auch die „ Wunder der Schopfung'\ des Ahmad TosT

verknupfen ja das Bild mit der Quelle, wenn sie sagen, das Wasser bleibe stehen, so oft das

Bild darein geworfen werde. Und Vater Emanuel, der Abt Beauchamps und Ker Porter

sahen es im Wasser liegen. Kiach nennt die Figur „dug up'\ also ist sie vor 1878 aus dem

Wasser gezogen.

Das Bild ist nicht schlecht erhalten, wenigstens nicht, als hatte es Jahrhunderte im Wasser ge-

legen. Aber es ist unfertig. Der Kopf ist langst der bilderstiirmerischen Wut frommer Muslime

zum Opfer gefallen. Im Kriege war es eine beliebte Zielscheibe kurdischer Reiterei, die Fertig-
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keit im Schiefien zu zeigen. Man sollte nie vergessen, dafi Millionen und Abermillionen Men-

schen fur gut halten, was wir verwerfen, und verwerfen werden, was wir heute fur gut halten.

Die Statue hat weiter keine Beine, sie reicht nur bis Kniehohe, war also wohl wie der Thro-

nende von Ras al-
c

Ain aus zwei Blocken zusammengesetzt. Man sieht in einer Art Bosse einen

stehenden Mann, gekleidet wie Khosro im Boot, schwertumgUrtet, den Knauf mit der Rechten,

die Scheide mit der Linken fassend, wie Khosro im Bogenfeld der Grotte. Das 1st im wesent-

lichen auch der gleiche Typ wie die beiden Shapure und diese Gebarde des ruhigen Dastehens,

die Hande am Schwert, hangt wie wir sahen, mit Typen aus der Indo-Skythen-Zeit in Indien

und auf mittelasiatischen Malereien zusammen. Die Statue selbst stellt bei derObereinstimmung

mit dem Konig im Bogenfeld und dem baulichen Zusammenhang der Denkmale des Taq i bustan

Khosro II. vor, wie man trotz der verschwundenen Krone behaupten darf. Mit Ausnahme einer

zertrummerten Statue Shapur's I. in der groBen Hohle von Shapur in Fars, die wir nur nach

Flandin's und Texier's Zeichnungen kennen, ist dieses Rundbild das einzige der sasanidischen

Kunst. Ein Urteil ist nun trotz aller Unfertigkeit erlaubt: Genau wie die Statue im Bogenfeld

ist auch diese kein wirkliches Rundbild. Sie ist nicht raumlich empfangen, sondern bleibt eine

zuftllig in einen runden Steinblock gehauene, einseitige Zeichnung. Ihre Oberflache ist nun nicht

eigentlich die einer Bosse, trotz des bossenhaften Zustandes der Formgebung ; vielmehr ist die

ganze Oberflache gleichmaBig geglattet, fast bis zur Politur. Somit ist es wahrscheinlich, dafi

dieses Rundbild nichts weiter war, als eine dreidimensionale Unterlage ftir ein Gemalde, dafi

die Statue nicht etwa unvollendet ist, sondern dafi auf ihre bossierte, aber in der Oberflache ge-

glattete Form ein Gemalde in Farben aufgetragen war. Dieser uns absurd vorkommende Ge-

danke wurde sicher verwirklicht. Die eigentiimlichen „Portratbilder" auf Tonrohren von Samarra

sind nichts andres. Und nicht viel anders liegt es mit jener Statue Shapur's, die giinstigsten Falls

ein auch im Riicken frei gemachtes Relief ist /161/. Kurz, diese Kunst kannte gar nicht den

Begriff der freien Plastik, sie schuf iiberhaupt keine Bilder im Raum.

Eine Rundbildnerei hohen Ranges dagegen ist das Reiterbild Khosro's, raumlich gedacht und

geschaffen sind die Elefanten, etwas von raumlichem Empflnden liegt noch in dem zur Jagd

reitenden Konig und in den treibenden Reitern. Diese Widerspriiche zwingen zu dem Schlufi,

dafi die Grotte nicht das Werk eines einzelnen Meisters, ja nicht einmal von Kunstlern ein und

derselben Art ist. Das Reiterbild kann nicht das Werk eines Iraniers sein, ebensowenig die Ele-

fanten. Die Zusammenarbeit verschiedener Kiinstler ist bei einem so grofien Werk an sich nicht

verwunderlich. Aber welche Hande haben den Reiter und die Elefanten geschaffen?

Fast alle alteren Beobachter haben den „griechischen" Charakter dieser Kunst empfunden und

hervorgehoben. Und zwar in dem Sinne, dafi man an Mitarbeit byzantinischer Meister an diesem

Werk dachte, die also Gestalten wie die Erzengel, — man ktinnte dazu den Kdnig unterm Son-

nenschirm zahlen, - unmittelbar hierher ubertragen hatten. Das trifft fur diese Teile gewifi nicht

zu, und was man da als griechisch empfand ist vielmehr altererbte Familienahnlichkeit aus graeco-

baktrischer Abstammung. Eher konnten ostliche Kiinstler mitgewirkt haben. Die geistvollen

Tiere, in erster Linie aber die Elefanten neben den geist- und leblosen Menschen, dieser

Widerspruch und der in ihrer grundsatzlich anderen Raumauffassung liegende ldst sich unter

der Annahme, dafi hier indische Kiinstler mit am Werke waren. Und vielleicht kann mit so viel
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Liebe, Leben, Verstehen und Konnen uberhaupt nur ein Inder den Elefanten darstellen. Der

Verkehr mit Indien ist in dieser Zeit ohne weiteres gegeben, in der letzten Sasanidenzeit wird

er uns als besonders rege iiberliefert. Schon Shapur II. hatte einen indischen Leibarzt; Khosro I.

besorgt sich mit vieler Miihe das Buch tiefster Lebensweisheit, KalTlak u Dimnak, aus Indien;

das geistvollste aller Spiele, das Schach wird in seiner Zeit, aus Indien eingefiihrt. Im Jahre 625

sendet einer der GroBkonige von Indien, in der arabisch-persischen Oberlieferung Purumesha

genannt, eine Gesandtschaft an Khosro II. mit Geschenken fur ihn und alle seine Sohne; She-

roe, der spatere Nachfolger, erhalt einen Elefanten, ein Schwert — der indische Stahl war welt-

beriihmt — einen weiBen Falken und golddurchwirkten Brokat. Der Konig, der hunderte von

Elefanten mit ihren indischen Mahauts besaB, der konnte auch indische Kiinstler herbeiholen,

wenn er ein Wunderwerk wie die Paradeisgrotte schaffen wollte. /162/ Das gilt fur die Elefanten,

durchaus noch nicht fiir den Reiter. —

Demgegeniiber steht die ganz bestimmte Nachricht des Ahmad b. al-Faqlh al-Hamadhanl: „Zu

den Wundern QarmTsTns, und es ist eins der Wunder der Welt uberhaupt, gehort das Bild

Shabdez . . . Sein Bildner hieB Qattus b. Sinimmar. Sinimmar ist derjenige, der das Khwarnak

erbaut hat.
u
Diese Nachricht ist wie stets arabische Nachrichten zunachst wortwortlich auf die

Reiterstatue selbst zu beziehen, fiir deren Urheber sich bisher noch kein Anhalt gegeben hat,

die nur als Werk hoher Bildnerei, ein Fremdling in der ganzen spatsasanidischen Kunst dasteht.

Die Nachricht an sich gehort in eine Kategorie von Baunachrichten, die zahlreich sind und

im allgemeinen gerade die bewundertsten Werke der Sasaniden ostromischer Urheberschaft zu-

weisen. Darin spricht sich, sehr beachtenswert, die hohere Einschatzung der abendlandischen

Baukunst der sasanidischen gegenliber aus. GattungsmaBig kann diese Klasse von Nachrichten

nicht treffender beurteilt werden, als mit Alfred von Gutschmid's Worten: „wenn irgend

welche Nachrichten orientalischer Historiker iiber die Sasanidenzeit authentisch sind, so sind

es diese.
u

Anstatt einer Aufzahlung und Untersuchung aller Baunachrichten sei nur auf die

die ganze Kategorie versinnbildlichende Nachricht hingewiesen, die Hamza von Isfahan iiber-

liefert hat: Humai Tchihrazadh, das ist Shamlran Tochter des Bahman, safi in Balkh; sie sandte

eines ihrer Heere gegen das Rhomaeer-Land; dort machten sie Gefangene, darunter eine Menge

Arbeiter. Die Bauleute davon liefi sie beim Bau eines Bauwerks arbeiten, das die masdni (Name

einer beriihmten Burg in Yaman) von Stakhr oder auf persisch „Tausend Saulen" hieB.
u

Die in spatsasanidischer Zeit gestaltete iranische Sage selbst weist hier, die tatsachlichen Ver-

haltnisse ihrer Gegenwart ins hohe Altertum zuriickspiegelnd, den Bau von Persepolis byzan-

tinischen Baumeistern zu. Man kann die einzelne solche Nachricht in Frage stellen und auch

ablehnen; die Gattung aber ist zweifellos geschichtlich und darum muB man sich mit ihr aus-

einander setzen. /163/

Im allgemeinen wird nicht der Kunstlername iiberliefert, sondern nur der des koniglichen Bau-

herrn. Alles in allem ist das Vorurteil fur die Angabe, Qattus habe das beruhmte Reiterbild Khos-

ro's II. geschaffen, das allerbeste. Abzulehnen ist natiirlich von vornherein die Vaterschaft des

Sinimmar : Der lied- und sagenumwobene Erbauer des Khwarnak, des stolzen Schlosses des

Imru'1-qais von Hlra, lebte ja zur Zeit Bahrain's V. Gor, in der ersten Halfte des V. Jhdt., nicht

am Ende des VI. Jhdts. Dies hatte Ibn al-Faqlh aus Hisham b. al-Kalbl's Geschichte Hlra's
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wissen konnen. Die VerbindungSinimmar und Qattus als Vater und Sohn - fur den die Legende

gar keine Rolle bietet — ist also nichts Urspriingliches, sondern von Ibn al-Faqlh eingefuhrt, ein

Sinnbild fiir die baukunstlerischen Beziehungen zwischen den SchloB-Castren der arabischen

Markgrafen von HTra und den Palasten ihrer sasanidischen Grofikonige. Der Name Sinimmar

wurde von HalSvy und Paul Haupt als babylonisch erklart: „Sin leuchtet". Ein so spates

Nachleben rein babylonischer Namen erhalt zwar eine unerwartete Stutze durch das Nachleben

rein assyrischer Namen in Assur im III. Jhdt. n. Chr., das die Entzifferung der aramaeischen

Inschriften von Assur erwiesen hat, bleibt aber doch immer sehr merkwurdig, und es scheint

als habe die Legende hier nur einen langst verschollenen Namen bewahrt und in jiingere Zeit

versetzt. Einige der arabischen Geschichtschreiber nennen wieder Sinimmar, den Mann mit dem

babylonischen Namen, einen RumT
y

einen Byzantiner, immer wieder aus der tatsachlichen

Oberlegenheit der byzantinischen Baumeister iiber die einheimischen heraus.

Sicher byzantinisch aber ist nun der Name Qattus. Da8 er nicht persisch oder semitisch ist,

geht nicht allein aus der Endung -us hervor, der gewohnlichen Wiedergabe von griechischem

-os, sondern aus den Konsonanten uberhaupt, deren Zusammenstellung nicht semitisch und

die uberhaupt nicht persisch sind. Q. ist die ubereinkdmmliche Wiedergabe von griechischem AT,

wenn es nicht wie so oft falschlich fiir gr. P oder Ph steht. Welchen griechischen Namen das

seltsame Qattus verbirgt, ist mir nicht gelungen zu erkennen, und niemand hat sich bisher damit

beschaftigt. Aber griechisch ist der Name. /164/

Qattus als Bildner des Shabdez ist ein Widerspruch gegen die volkstiimliche Sage, die ja im

Taq i bustan das Werk von ShTrln's ungliicklichen Liebhaber Farhad erblickt. Je mehr die Nach-

richt der Sage widerspricht, je vereinzelter sie ist, je sinnloser also die Oberlieferung dieses

gleichgultigen und bezuglosen Namen, urn so groBer ist die Wahrscheinlichkeit, da8 im Gegen-

satz zur Sinimmar-Legende, wo eine uralte Bausage an einen geschichtlichen Bau neu ange-

kniipft wird, die Nachricht einfach geschichtlich wahr ist, daB der Schopfer des Reiterbildes wirk-

lich einen griechischen Namen trug. Es ist sehr schwer, das zu denken, denn gerade der Panzer-

reiter ist ein mittelasiatischer Vorwurf. Aber man kann die Nachricht nicht bei Seite schieben.

Das nicht sasanidische Raumgefiihl im Reiterbild verbietet die Annahme eines Iraniers als

Schopfer des Reiters und verlangt einen Griechen oder Inder.

So bleibt das Ratsel dieses Weltwunders ungelost und das Geheimnis bewahrt: „Kein Mensch

von feiner Oberlegung und feinem Sinn verweilt dabei seit der Zeit seiner Darstellung, ohne

an der Form Zweifel zu hegen und sich daniber zu wundern. Ja, ich habe viele derart schworen

horen oder beinahe einen Eid leisten, daB sie nicht das Werkvon Sterblichen sei, und daB Allah

der H6chste ein Geheimnis besitze, das er eines Tages offenbaren werde. - Wenn diese Dar-

stellung aber Menschenwerk ist, so ist ihr Bildner begabt gewesen, wie keiner von den Wissen-

den begabt ist."
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Abb. 23.

Holzsaulen-

kapitelle aus

Kurdistan

SpTdara

Sardasht

Navsud

DER TAQ I BUSTAN UND DIE
SASANIDISCHE BAUKUNST

An der Stirnwand der Grotte tragt ein stark ausladendes Gesims die

Socket der drei Rundbilder tiber dem Reiter, die Ruckwand gleichsam

in zwei Geschosse teilend,TafelXLII. Die Vorstellung eines zweistdckigen

Gebaudes wird vervollstandigt durch zwei Saulen, die rechts und links

das Gesims tragen und durch eine Zierkante von Weinlaub, die dem

hohlkehlenformigen Gesims das Aussehen eines Gebalks gibt, Tafel XIV.

Dies Bild einer Saulenhalle fiihrt zur Betrachtung einiger baukiinstleri-

scher Formen und Probleme, die von sehr groBer Reichweite sind, aber

ohne dies Denkmal nicht einmal geahnt werden konnten.

Die beiden Saulen haben keine Basis, da ihre Schafte auf dem gemein-

samen etwas fiber den FuBboden erhohten Sockel des Reiterbildes stehen.

Ihr 36 cm dicker und 20 cm vorspringender Schaft ist geriefelt und zwar

wechseln hohle Rillen mit Rundstaben ab wie an Saulen im Hof des Con-

servatoren-Palastes in Rom. Die Riefelung, schon in Persepolis brauchlich,

in der spat hellenistischen Zeit im Osten vielfach aufier Gebrauch gekom-

men, taucht an verschiedenen Orten des Morgenlandes gerade um diese

Zeit wieder auf, nicht in der alten bauhaften, sondern in rein schmuck-

hafter Art, zugleich ein Oberziehen der Saulenschafte mit allerlei Zierat,

eine deutliche Obertragung von Zierweisen der Kleinkunst in die Bau-

kunst. In die Reihe soldier Vorkommen z. B. in Agypten und Nord-

mesopotamien gehdren die Saulen des Taq i bustan.

Ober ihr Kapitell sagte ich vor vielen Jahren : „Das Kapitell, ganz flachen-

haft, fallt aus aller antiken Oberlieferung heraus und bildet scheinbar ein

Mittelglied zwischen achaemenidischen Formen und solchen, die im Holz-

siulenbau der Sefewiden-Palaste von Isfahan im XVI. Jhdt. wieder auf-

tauchen : vielleicht ein Zeugnis fiir verlorne Kunstformen, die im burger-

lichen und bauerlichen Holzbau Irans sich vererbten." Ich ahnte damals

nicht, dafi ich diese Auffassung je wiirde beweisen kdnnen. Das Kapitell

hat eine eckige untere Platte, 12 cm hoch, 34 breit, trapezformigen und

seitlich gebogt umrissenen Korper, in der Abrollung 71 cm hoch, und oben

wieder eine 12 cm hohe und sich auf 80 cm verbreiternde Platte. Die

Ausmeifielung aus dem Fels ist tief genug um zu zeigen, dafi sich die

Ausbogung auf den Nebenseiten rdhrig fortsetzte. Das Kapitell gehort also

in die groBe Gattung der zweiseitigen, wie die achaemenidischen und

ionischen. Handwerklich betrachtet, ohne Rucksicht auf den Schmuck,

gehdren alle zweiseitigen Kapitelle, mit Schau- und Nebenseite, dem Holz-

bau an,bilden also eine grofie Einheitdengleichseitigen, wie dem dorischen

und den Sgyptischen gegeniiber, die zuletzt aus dem Steinbau stammen.
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Es besteht also von vornherein eine innere Verwandtschaft und Wesens-

gleichheit zwischen dem achaemenidischen, dem ionischen und diesem

sasanidischen Kapitell.

Die Erklarung der eigentiimlichen sasanidischen Form fand ich 1916/17

in Kurdistan. Abb. 23 und 24 geben 12 Beispiele, die beliebig vermehrt

werden konnten, denn sie sind keine vereinzelten Vorkommen, sondern^LABDJA

eine ganz regelrecht und ausnahmslos wiederkehrende, ja die kenn-

zeichnende Kapitellform eines sehr weiten Kreises von Holzsaulenbauten.

Kein Dorf Kurdistans, das uberhaupt eine Moschee, gewohnlich zugleich

Gast- und Versammlungsbaus besitzt, oder in dem irgend ein grofierer

Hauptling ein festes Haus hat, entbehrt der Saulenhallen mit solchen

Kapitellen. Im Erdgeschofi setzt man diese Saulen zum Schutz vor Boden-

feuchtigkeit auf einen Sockelstein. Im ObergeschoB konnen sie ohne Basis DargaShaikhAn

auf dem Fufiboden stehn. Die Schafte sind meist rund, nur manchmal

auf dem Wege zur Rundung vielkantig, seltener vierkantig wie im Beispiel

aus der Moschee von DOshS, zwischen dem Obergang iiber den Ab i

Shlrwan siidL Alebdja und Kirmanshahan.

Die Kapitelle stehen beliebig mit der Breitseite nach vorn oder quer, selbst

in derselben Halle wechselt manchmal die Richtung. Das hangt von der

Lagerung der Deckbalken ab und zeigt, wie lebendig der Sattelholz-Cha- Gulp

rakter der Kapitelle, wie natiirlich und bodenstandig also die ganze Bau-

weise ist.

Die beiden Abbildungen geben die 12 Beispiele in einer Folge, die ver-

standesgemaB - nicht ohne weiteres auch geschichtlich - ihrer Ent-

wicklung entspricht. Das Kapitell aus der Moschee von SpTdarS zwischen

Bana und Brstan - Blstan ist BTdistan, Weidenbusch, nicht etwa BTstun,

Gotterort —, zeigt einfach die Grundform eines ionischen Kapitells ohne KhaRpAn!

alle Zusatze. Das andre Stuck aus dem selben Bau hat eine obre Deck-

platte darauf. Bei dem Kapitell von Tuwela im Palast der Shaikh's vom

NaqshbandT-Orden, in der wundervollen Talschlucht mit den Nufibaum-

waldern am Siidwesthang des Awraman Kiau, hat diese Auflage ein Viertel-

kreis-Profil. In Sardasht, auf den Almen am Osthang des schneebedeckten

Kandllan Kiau, ist das Profil umgekehrt eine Viertelkehle und die „Vo-

luten
a
haben eine schmuckhafte Kreisritzung. Das Kapitell stammt aus der

Moschee von Sardasht. Das Beispiel von Bana aus einem einfachen Haus

im Ostteil des Orts an einem freien Platz gelegen, lafit die Voluten hSngend,

sackend werden, eine beliebte Weiterbildung. In Navsud, in der Halle im

Hause eines der vier Sultane des Awraman, des Djafar Sultan, sieht es

aus, als bestiinde das Kapitell in einer beiderseits stark ausladenden Kon-

sole, in deren Hohlkehle eine Rolle s26e. Die Grundform des ionischen

Kapitells verdunkelt sich.

14 HERZFELD, Aslen

Abb. 24.

Holzsaulen-

kapitelle aus

Kurdistan

NAODiH
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Abb. 25.

Holzsaulenkapitell aus

Sulaimaniyya

Abb. 26.

Holzsaulenkapitell

aus Karbald

In Alebdja, im Schlosse Tahir Begs,
cOthman Pasha's Sohn, Dichters und

Fiirsten der Djaf, sehen wir das Kapitell

von SpTdara gleichsam verdoppelt. Aus

der einen ionischen Schnecke sind zwei

geworden. Das ist der erste Schritt auf

einem aussichtreichen Wege. In der Mo-

schee von Darga Shaikhan, (Pforte, Hof

der Shaikh's, sc. der NaqshbandT), am

OstfuB des Awraman, von wo ich einst

iiber den hohen Kamm des Awraman

hiniiber kletterte in die Schlucht der

alten Felsveste Zalm und nach Gulp am

Rand der Ebene von Shahrazur hinab,

in Darga Shaikhan haben die Doppel-

rollen die hangende Form angenommen,

die sich in Bana anzeigte. Am Kapitell

von Gulp, aus der weitlaufigen Burg

des Shaikhs von Gulp, von dem ich das Geheimnis von der Entdeckung der Awraman-Urkunden

erfuhr, und in der Moschee von KharpanT in Sehweite von Gulp, an den Hohen, die Shahrazur

sudlich abschlieBen, ist die ionische Schnecke verdrpifacht und als viertes Glied die Deckplatte

daruber gelegt. Das Kapitell der Moschee von Dusha, in der ich einst eine finstre Nacht ver-

brachte, hat die drei Rollen in der hangenden Spielart, und das letzte Beispiel, das von Naodih,

jenseit Sulaimaniyya am OstfuB des Goizha Kiau, zeigt die weit verbreitete Form schon leicht

entartet. Von Gulp, KharpanT und Naodih zum Kapitell des Taq i bustan ist nur ein Schritt,

In Abb. 25 und 26 habe ich die beiden mir zuerst bekannt gewordenen Beispiele dieser Gattung

dargestellt: das von Sulaimaniyya aus einem Haus in dem ich 1911 abgestiegen war, und das

andere aus einem neuen Haus in Karbala, einem Hause heutigen persischen Stils, wie er von

Isfahan her seit der Sefewidenzeit mit den schiitischen Wallfahrern sich die ganze PilgerstraBe,

Kirmanshahan, Qasr, KhaniqTn, Shahraban, Baquba, und nichtzuletzt Baghdad, Nadjaf, Karbala,

Samarra erobert hat. /165/ Innerhalb dieser sefewidischen Formen, unter denen das vierseitig

gleiche, von islamischen Tropfzellen uberwucherte, in letzter Linie vom korinthischen abgeleitete

Kapitell iiberwiegt, nahm sich das von Karbala friiher als auffallige, nicht recht erklarliche Aus-

nahme aus. Spater sah ich in Kirmanshahan weitere Vorkommen; denn immer wenn man auf

dem rechten Wege ist, fallen einem Bestatigungen und Beweise unerwartet und von selbst zu.

Die Bauten, denen diese Saulenkapitelle entstammen, haben wir bei Untersuchung der Haus-

typen der Felsgraber als Nachkommen grader Linie des alten medischen Hauses, als unmittel-

bare Gleichnisse der uralten medischen Felsgraber erwiesen. /166/ Mit ihrem Alter wetteifert

ihre Verbreitung iiber groBe Teile, ja das ganze westliche Iran. Mit Hausgattung und Holz-

saulenbau muB auch die Kapitellform von Anfang an vereint gewesen sein. Nichts ist so konser-

vativ wie bauerlicher Hausbau in abgelegenen Gebirgsgauen. Nur so erklart sich die unbestreit-
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Abb. 27. Tscherkessische Holzsaulenkapitelle von Ribat "Amman im Ostjordanlande

bare Verwandtschaft, ja Gleichheit der kurdischen Kapitelle mit dem ionischen. Die Gleichheit

der kurdischen dreibogigen Form mit dem Kapitell der Grotte sieht ein Blinder. Das ist der

geschichtliche Beleg daftir, daB alle Spielarten des kurdischen Kapitells am Ende der Sasaniden-

zeit schon ausgebildet waren. Nicht nur die Kapitellformen. Die bauliche Ausgestaltung der

Riickwand des Taq i bustan ist zugleich der Beleg fiir die gleichen Saulenhallen in sasanidischer

Zeit. Das Kapitell der Grotte ist nicht nur das alteste erhaltene und das Alter beweisende

Stuck der Kapitellgattung, sondern die ganze Saulenstellung im Hintergrunde der Grotte ist

das Zwischenglied zwischen dem medischen Haus der Felsgraber und der heutigen kurdischen

und westiranischen Hausform.

Aber weit iiber Westpersien hinaus waren diese Hausform , Saulenbau und Kapitellgattung

verbreitet. Oskar Reuther war so freundlich, mir einige von ihm beobachtete und aufge-

nommene Saulenbauten zur Verfiigung zu stellen, von denen ich in Abb. 27 drei Beispiele

wiedergebe. Diese Formen decken sich mit den kurdischen. Aber sie stammen von neuen

Bauernhausern in Ribat 'Amman im Ostjordanlande, und zwar von Hausern der dort ange-

siedelten Tscherkessen. Die ganze Bauart ist naturgemafi der dortigen Landschaft, die keine ihrer

Vorbedingungen darbietet, vollig fremd und von den Tscherkessen aus ihrer kaukasischen

Heimat mitgebracht. Die Kapitelle von 'Amman beweisen also, daB die gleiche Bauweise sich

nicht nur iiber das heutige Westpersien, sondern iiber das alte Westiran, also iiber Kawkas oder

Apakhtar, Khwarbaran und Nemrozh ausbreitete.

Die Erstreckung dieser Gebiete nach Kleinasien hinein ermoglicht allerdings den uralten Zu-

sammenhang mit ionischen Formen. Denn einer ubernahme in hellenistischer Zeit, aus Formen

wie den Kapitellen des Tempels von Khurha, Tafel XVII, steht einmal schon die Beobachtung

im Wege, dafi der handwerkliche Sinn, im ionischen Kapitell langst versteint, im kurdischen

noch ganz lebendig ist; dann dafi als hellenistischer Eindringling das ionische Kapitell die grofie

stadtische Baukunst beherrschen miifite, wahrend es in Iran in der volkstiimlich bauerischen

auftritt. Wenn in ganz Westiran an einem bauerlichen, bis ins IXte vorchristliche Jahrhundert

zuriickzuverfolgenden Haustypus im Saulenbau ein Kapitell auftritt, das seit 600 n. Chr. in

Denkmalen belegt ist, so ist auch das Kapitell so alt wie der Holzsaulenbau und der Haustypus,

an dem es auftritt, das heifit so alt, als iiberhaupt die BevOlkerung, der sie angehoren, in diesen

Landern nachweisbar ist. Die Felsgraber Kleinasiens zeigen lange vor der Zeit der Achaeme-

niden die achaemenidische Saule mit ihren tier- und stierfdrmigen Sattelholz-Kapitellen. Dafi

auch das ionische Kapitell wie der ionische Stil iiberhaupt ein kleinasiatisches Gewachs ist, geht
14*
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schon daraus hervor, das es eben ionisch, nicht dorisch ist. Der kleinasiatische Kulturkreis ist

die Urheimat alter dieser innerlich wesensverwandten, baukunstlerischen Schopfungen.

Das gilt fur das hochste Altertum. Das Saulenpaar mit seinen schonen Kapitellen gibt aber weiter

den sehr weitreichenden kunstgeschichtlichen Beweis, dem nicht genug Nachdruck gegeben

werden kann, daB in Westiran, also dem Land, auf das sich die sasanidischen Denkmale be-

schranken, nicht etwa der Gewolbebau, sondern der Holzsaulenbau herrschte, der seit der Achae-

meniden-Zeit, ja seit der jGriindung Agbatanas /167/ dort geherrscht hatte und daher immer

wieder durchbricht, so in den Sefewiden-Palasten wie Tchihil Sutun, den „VierzigSaulen" von

Isfahan, deren Verwandtschaft mit Tchihil Manar, den „Vierzig Minareten" von Persepolis immer

falschlich so gedeutet wurde, als flatten die groBen Baumeister der Sefewiden die Jahrtausende

unterbrochene Cberlieferung aus sich heraus neu angekniipft. Diese Auffassung ist falsch. Die

Lebensdauer des Holzes betragt in Iran nicht mehr als hochstens 400 bis 500 Jahre. /168/ Nur

deshalb fehlen uns die alteren Beispiele, die aber aus der Literatur herausgesucht werden konnen.

So ist gerade die Holzsaulen-Moschee der eigentlich iranische Typus der friihislamischen Moschee.

Der Holzsaulenbau in eben den Formen, in denen er seit Agbatana und Persepolis iiblich war,

mit den iiberschlanken Schaften, den immer zweiseitig holzmaBigen Kapitellen war zu alien Zeiten

die wahrhaft iranische Bauart.

Alle erhaltenen Ruinen sasanidischer Bauten zeigen uns dem gegenuber Gewolbe. Alle waren

PaJaste oder Lager. /169/ Das darf nun nicht mehr tauschen: sie sind erhalten eben weil Ge-

wolbe aus Ziegeln oder Bruchsteinen in gutem Mortel die Jahrhunderte und Jahrtausende iiber-

dauern. Nur weil das Holz diese Lebensdauer nicht hat, ist die Saulenstellung im Taq i bustan

das einzige erhaltene Beispiel. Nur Palast- und Lagerruinen aber, und keine Ruinen gewohnlichen

Hausbaus gibt es eben deshalb, weil der Hausbau mit Holz, nur der Palast- und Lagerbau mit

Gewolben arbeitete. Im Beweis fiir die Bodenstandigkeit des Holzsaulenbaus und seine Obung

in sasanidischer Zeit liegt also zugleich die Umkehrung einbeschlossen, daB der auf Palast- und

Lagerbauten beschrankte Gewolbebau aus der Fremde eingefuhrt ist. Seine Urheimat war ver-

mutlich Baktrien oder Mittelasien.

Das Zierat auf dem Kapitell ersetzt die Malerei des Holz-Urbildes durch ein flaches Relief, wie

an den Seitenbildern der Grotte. Sein Schema ist wie beim Zierat der Wandpfeiler der Baum.

Wieder die trapezfOrmige Wurzel, mit Akanthen belegt, der feste Rohrenstamm aus Schachtel-

gliedern, durch Ringe und umfallende Blattkelche gegliedert. Aus jedem Gliede erwachst beider-

seits ein Zweig, dessen Anfang ein zusammengeklapptes Akanthosblatt umhullt. Das Wachstum

ist also ganz organisch, nicht arabesk-naturwidrig, wie noch Alois Riegl nach Flandin's alter

Zeichnung annehmen muBte. Die Bliite, in der jeder Zweig endet, kommt aus dem Zweig, nicht

aus dem Hiillblatt hervor. Als Bliiten wechseln Rosetten in Vollaufsicht mit Palmetten in Seiten-

ansicht /170/

Die Rosetten sind beide Mai wie fiinfschichtige, gefiillte Lotos gebildet, die obern acht-, die

untern vierblattrig. Die Palmetten bestehn aus einem dreispaltigen Kelch, in dessen Zwickeln je

drei gleiche Blatter erscheinen. Am untern Zweig entspringt noch ein Paar sich stark einrollender

Akanthoshalbblatter. Den Baum kront ein BliitenstrauB nach Art der Baumkronen der Wand-

pfeiler. In der von Alois Riegl geschaffenen Sprache der Ornamentkunde besteht die Bliite aus
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drei Teilen: dem dreizipfligen Kelch mit herzfSrmigem Hiilsenblatt, aus dem Paar groBer Voluten,

und aus den Fiillblattern. Kelch und Voluten sind in Seitenansicht, Ftillblatter in Aufsicht gedacht.

Die Mischung zweier Sichten hat die wirkliche Perspektive, die an griechischen Palmetten seit

dem Erechtheion vorherrscht, wieder verdrangt: die altmorgenlandische Raumauffassung hat die

hellenistische wieder ausgeschieden. Genau so ist das Schema der altSgyptischen Palmette, die

in der achaemenidischen Palmette eine Verwandte hat. Auch den Einzelblattchen ist jeder helle-

nistische Naturalismus wieder verloren gegangen. Die Sonderheiten ihrer Zeichnung: vielfache

Umrisse, Schuppung, Herzblatter sind, wie wir noch sehen werden, auf dem Kunstgebiet er-

wachsen, das in der letzten Zeit der Sasaniden zu hochster Bedeutung gelangte, der Seiden-

weberei.

Die Deckplatte des Kapitells tragt eine Reihe von Dreiblattern, jedes von einer herzffirmigen

Linie umschrieben. Auf der untern Platte treten vier gereihte Akanthen auf, jeder ftinfteilig aber

von kaum gelapptem Umrifi, mit winzigem Oberfall der funf Spitzen. Die breiten Grundlinien

der Akanthen sind mit den Nachbarn verwachsen und an der Trennungsstelle entsteht ein rundes

Augenloch, dem in westlichen Akanthen eine Grundmusterung entspricht, erzeugt durch ein paar

Blattspitzen und Augen der Blattpfeifen. Dies Augenloch fiillt ein Knopf, gleichsam die Wurzel

einer den ubrigen Grund fullenden dreizackigen Bliite, also als deutliche Erganzungsftillung.

Ohne diese ergSnzende Fiillung kommt die gleiche Akanthos-Reihung auf einer Anzahl sasani-

discher Silberarbeiten vor. /171/ An den Kapitellen wie an diesen Silberwerken ist sie leicht als

ein Kymation zu erkennen, dessen wohl urspriinglich lesbische Blattformen zu Akanthen um-

gebildet sind. Verwandte Entwicklungen gibt es in der spaten Antike des Morgenlandes und

im Abendland. Immer aber sind es vereinzelte Vorkommen. Auf die sasanidische Form aber geht

sicher die Akanthos-Reihung zuriick mit den glatt umrissenen Blattern, den Augen und mit oder

ohne erganzende Blutenfullung, die in der Baukunst von Samarra das einzige Gesimszierat ist,

das sich auch in der Moschee Ahmad's b. Tulun in Kairo kilometerlang zur Ermiidung wieder-

holt /172/ Als Akanthos-Reihung hatte ich es schon friiher erkannt. Nunmehr enthlillt es sich

als Nachkomme dieses Kymation, mit dem andre hellenistische Gesimszierate zusammengeflossen

sind. Dafi in der Kunst von Samarra dies Muster als das einzige in vielen leichten Spielarten

wiederkehrt, scheint mir die Anknupfung an vereinzelte westliche Vorkommen auszuschlieBen,

und eine Kunst zur Voraussetzung zu haben, die den grofien Reichtum hellenistischer Sima-

und Kyma-Zierate schon vor der islamischen Zeit auf eine dem Beispiel vom Taq i bustan ahn-

liche Form vereinfachte und rtickfiihrte. Das wiirde passen zu der Vorstellung, die man sich von

der Entwicklung spatsasanidischer Kunst in Ktesiphon machen kann.

Auf der grofien Hohlkehle iiber dem Reiter sitzt auch ein Zierat - eine Bogenreihung mit ftinf-

lappigen Weinblattern, Tafel LIV u. Stellt man sich Saulen und Hohlkehle im vorbildlichen

Holzbau vor, so bedeutet diese Bogenreihung das Zierat der Sima, des Traufgesimses. Die Bogen

bestehn aus Doppelschniiren, die zugleich den daran sitzenden Blattern als Stiele dienen. Eine

Heftung halt die Linien unter dem Blatt fest. Das Blatt ist ftinfteilig wie ein Weinblatt. Die untern

Lappen rollen sich volutenartig ein als Ersatz fiir den sonst gewohnheitsmafiigen Volutenkelch.

Das Blatt hat eine senkrechte Mittelrippe, von der die Rippen der obern Seitenlappen schnur-

gerade abzweigen. Die Lappen haben Augen am innern Punkt ihrer Abtrennung und urn diese
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Augenpunkte lauft eine konzentrische Riefelung der Blattflache. DerZusammenhang dieses wenig

naturtreuen Blattes mit dem Akanthos ist klar. Der Unterschied liegt hauptsachlich in der breiten

Basis des Akanthos, dagegen im Stielpunkt dieses Weinblattes. Obwohl dies Blatt zur Verstand-

lichung eigentlich der Beigabe einer Traube bedurfte, ist doch die Bedeutung des Weines so klar,

wie eben der hellenistische Charakter dieses Weinblattes. Ahnliche Riefelung um Augenpunkte

herum fehlt auf andern sasanidischen Blattformen nicht.

Ober die Abstammung aber dieses Weinblattes, das im IX. Jhdt. in der Zierkunst von Samarra

auftaucht, gibt die sasanidischeSilberflasche beiSMiRNOFFTafel LII Nr.86eindeutigeAuskunft./173/

Eine groBe Weinrebe uberrankt ihren Bauch, in deren Zweige Vogel und Hasen sich verstecken,

wahrend kleine nackte Putten mit Weinlese und Keltern beschaftigt sind. Dies Motiv, von

dem ein andres morgenlandisches Vorkommen in Hatra wjr schon erwahnt haben, ist unver-

kennbar hellenistisch, ganz und gar unmorgenlandisch. Und da gerade diese Silberflasche auchsonst

Ziige der Ahnlichkeit mit als indo-skythisch bezeichneten Silberarbeiten aufweist, die ebenso

wohl graeco-baktrisch sein konnten, so muB in der Weinrebe ein graeco-baktrisches Motiv wieder-

holt sein. Die Weinrebe dieser ganz graeco-b^Jctrisch anmutenden, sasanidischen Silberflasche

aber weist das gleiche Weinblatt auf wie der Fries des Taq i bustan und eine Gattung von Orna-

menten aus Samarra.

Dieses ostlich hellenistische Weinblatt ist am Friese des Taq i bustan auf Bogen gereiht. Die

Bogenverbindung mit und ohne Volutenkelche ist uralt. Seil sich agyptische Lotos- und Papyrus-

Zierate nach den Kiistenlandern des Mittelmeers verbreitet haben, hat diese Zierkante die vor-

derasiatische und Mittelmeerkunst immer beherrscht. So auch die achaemenidische. Neben dem

achaemenidischen rohrahnlichen Baum ist die Bogenreihung wohl das einzige zieratliche Schema

dieser Kunst. Die alte hellenische Kunst, die ihre pflaftzlichen Zierate in letzter Linie auch aus

Aegypten erhielt, hat das Bogenschema nur noch in ganz archaischer Zeit gepflegt, dann mehr

und mehr fallen gelassen. Die sasanidische Kufist fallt wieder in langst iiberwundene Stufen

zuruck; sie scheidet Griechisches aus und laBt Achaemenidisches wieder hervortreten; sie ver-

wendet das akanthoshafte, hellenistische Weinblatt an der urmorgenlandischen Bogenreihung.

Das kann nicht erst um 600 n. Chr. zur Zeit der Schopfung des Taq i bustan geschehen sein,

und kaum um 225 n. Chr. zur Zeit der Aufrichtung des Sasanidenreichs, sondern in eifler Zeit,

da noch achaemenidische und altmorgenlandische Kunstiibung am Leben war, also in erster

hellenistischer Zeit. Der Schauplatz mag Babylonien, West- oder Ostiran gewesen sein.

Vor dem Taq i bustan auf dem Staudamm neben Khosro's Rundbild steht ein Paar von kolos-

salen Saulenkapitellen ganz andrer Art; Tafel LV-LIX. Es sind genaue Gegenstiicke, die sich

auBerlich leicht durch ihren oberen Rand unterscheiden : das eine hat eine Reihung kleiner Bo-

gen mit Muscheln auf Saulchen, das andre an der gleichen Stelle eine Reihung achtblattriger Ro-

setten. Zur Unterscheidung nenne ich das eine das mit der Bogenreihe, das andre das mit der

Rosettenreihe. /174/

Die Kapitelle haben unten Kreisform, abgeschlossen durch einen kraftigen Wulst. Die runde

Form geht schnell in die eines umgekehrten Pyramidenstumpfes von vier trapezformigen Seiten

liber. Der obere Rand ist im Plan quadratisch, in der Ansicht eine Platte.
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Trotzdem an sich alle vier Seiten eines solchen

Kampferkapitells - denn das sind sie eben —

ganz gleichwertig sind, ist ihr Schmuck im

Widerspruch damit ganz ungleichwertig; er hat

Haupt- und Nebenseiten. Zwei sich gegeniiber-

liegende Seiten tragen immer figurlichen, die

andern rein zieratlichen Schmuck. Die eine

mannliche Gestalt, Tafel LV und LVI 1., steht

da, die Krone auf dem Haupt, die Rechte iiber

die Brust streckend, die Linke am Schwert-

knauf. Krone und Gebarde sind bekannt:

Khosro II., der den Kranz der Herrschaft er-

fassen will. Auf der Riickseite steht daher auch

eine weibliche Gestalt, die Rechte mit dem

Kranz ausstreckend, in der Linken zwischen

Daumen und Zeigefinger zierlich einen Lotos Ahhm 28. Marmor-Kapitell mit Khosro's II.

haltend. Trotz aller Zerstdrung der Gesichter Brustbild von Bistun
ist die Deutung unzweifelhaft : Khosro II. von

einer Gottin mit dem Konigtum belehnt. Das andre Kapitell, Tafel LVIII, zeigt eine Gottin

und eben den selben Konig in der selben Handlung.

Ein zweites Paar solcher Kapitelle befindet sich im Dorf Bistun am FuB von Dareios' Denkmal.

Die in Abb. 28 gegebene Photographie fertlgte Oskar Mann an und 1916/17 stellte Sarre das

Vorhandensein der Stiicke im Dorfe fest. Did Einwohner verbergen die Steine, denen sie talis-

manische Eigenschaften zutrauen, gern vor Fremden. Abb. 28 laBt deutlich erkennen, daB der

dargestellte Konig wieder Khosro II. ist. /175/

Ein drittes Paar ist scheinbar wirklich verschollen. Mag sein, daB auch dies eines Tags wieder

auftaucht. Es war in Isfahan und wir besitzen es in Flandin's Zeichnungen, Tfl. 27 & 27 bis.

Dies Paar ist kleiner als jene, aber sonst wesensgleich. Die Hauptseiten zeigen beide Mai die

Belehnung Khosro's II. durch eine Gottin. Die Gottinnen sind offenbar verschieden, denn sie

haben nicht nur, wie ja auch die Gottinnen der andern Kapitelle Abweichungen in Krone, Haar-

tracht und Gewand, sondern hier auch, was Flandin unmoglich falsch gesehen haben kann,

verschiedene Nimben. Die eine hat den flammenden mittelasiatischen Nimbus, den ein weib-

licher Gotterkopf auf einem allerseltensten Aureus Khosro's ebenfalls tragt, den Flandin noch

nicht kennen konnte. Dieser Kopf wurde friiher falschlich als Sonnengott von Multan gedeutet.

Er ist eine Gottin, - welche, steht dahin./176/. Die Nebenseiten der Kapitelle von Isfahan tragen,

genau wie die beim Taq i bustan, einmal zwei leicht spielende Baumzierate, das andre Mai Rauten-

muster mit Rosetten. Die Deckplatten beider haben eine Wellenranke die unteren Wulste ein-

mal ein Wassermuster, das andre Mai ein Flechtband.

Diese Kapitelle - von denen gewohnlich uberhaupt nur die vom Taq i bustan gekannt werden -

sind in neuster Zeit in jeder Beziehung unbegreiflich verkannt worden. Es hat drei Paare, wer

weiB ob nicht vielleicht immer nur diese drei Paare, gegeben, von solcher Ahnlichkeit, daB man
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sie leicht verwechseln kann, und der Eindruck entsteht, ein Meister habe sie alle drei geschaffen

Da alle Khosros II. Bild tragen, sind sie um 600 n. Chr. entstanden.

Urn Klarheit iiber ihr Wesen und Ursprung zu gewinnen, beachte man, dafi in sehr seltsamer

Weise die Darstellung der Belehnung, die doch ein einziges Bild ist, auf Vorder- und Riick-

seite verteilt ist, also nie zusammen gesehen werden kann. Nun kommen die Kapitelle immer

paarweise vor. Daraus folgt, dafi sie zu einer Drei-Bogen-Front gehorten, in der sie so ange-

bracht waren, dafi links die Seite mit dem Konig, rechts die mit der Gottin die Vorderseite ein-

nahm; dann erganzten sich jedesmal die beiden Halften der Darstellung zu einem Bilde. Die

Seitenflachen zeigten dann die zieratlichen und stofflichen Muster, wie in Arcaden aufgehangte

Paramente. Am Bogen des Taq i bustan hatten wir gesehen, in wie nirgends erhorter Weise das

Bauprofil malerisch aufgelost war. Hier in den Kapitellen erleben wir die Steigerung: ein Ge-

malde wird iiber die Saulenstellung hinweg ausgebreitet, das in der baulichen Form seine zu-

fallige Unterlage findet. Das letzte Gefuhl fiir bauhaftes Wesen ist verschwunden. Diese Spat-

zeit kannte keine Bildnerei mehr, sie kannte aber auch keine Baukunst mehr, sie kannte allein

noch Malerei.

Darnach ist es ganz selbstverstandlich, dafi die handwerkliche Unterlage dieser Belehnungs-

bilder, das Kampferkapitell nicht hier entstanden, sondern als fertige Form ubernommen ist.

Die Zweiseitigkeit der unzweiseitigen Form besagt ferner fiir jeden der GehSr ftir Baukunst

hat, dafi der oder die Meister, die diese 6 Kapitelle schufen, gewohnt waren zweiseitige Kapi-

telle wie die aus dem Hintergrund der Grotte vor sich zu haben, deren Sichtflache zieratlich

geschmiickt wurde, dafi also jene Form, die im kurdischen Kapitell fortlebt, nicht aber das

Kampferkapitell die wirklich iranische Kapitellform war. Die Kampferform, vom Rund des

Schaftes uberleitend ins Viereck des Autlagers, - durch welche Obergange ist zweitrangig, —

ist erne Gestalt, durch die im Grunde jedes antike korinthische sowohl wie komposite Kapitell

wahrend der Bearbeitung hindurchgehen mufite. Die also unvollendete Gestalt mit geeignetem

Schmuck zur vollendeten zu stempeln, ist ein Gedanke, der nur im ganzen Zusammenhange

des die ganze spathellenistische Baukunst beherrschenden Problems entstehen konnte: Ge-

wolbebau und Steinsaulenbau zu einer Einheit zu verschmelzen. Wo Bogen unmittelbar auf

Saulen gesetzt, wo die Gliederung durch Gesimse zugunsten ineinanderfliefiender Flachen auf-

gegeben wurde, wo also iiber den Saulen die Oberbleibsel von Gebalken, die so lange wie

mtiglich festgehalten waren, verschwanden, da wurden die antiken Kapitellformen ungeeignet

und nur da konnte und mufite die Kampferform geboren werden. Der ganze gedankliche und

baukunstlerische Zusammenhang dieser Probleme liegt ganzlich aufierhalb des Gesichtskreises

der iranischen Welt. Die Einfuhr dieser Kapitellformen ist also ohne weiteres gegeben.

Der Konig ist zwar in flachem Relief und doch genau so dargestellt, wie im Bogenfeld der

Grotte. Rundplastik und Flachrelief unterscheiden sich nicht im mindesten. Beide sind nichts

als Malerei. Auch die Einzelheiten wie Krone, Gewand, Stoffmuster, Schmuck stimmen bei den

Kdnigsgestalten iiherein. — Bei den Gottinnen sind Unterschiede vorhanden. Bei diesen jedem

Frevler miihelos zuganglichen Kopfen ist leider von den Gesichtern und von den Kronen so

gut wie nichts verschont geblieben. Die Weiblichkeit der Gestalten ist nicht zu bezweifeln. Aber

sie tragen eine andere Haartracht, als Anahit im Bogenfelde und auf Narseh's Belehnungsbild,
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Naqsh i Rustam Nr. VII; /177/ nicht die lang herabfallenden Flechten der sasanidischen Frauen,

sondern die Lockenbausche der Gtttter und Konige. Die Gottin vom Kapitell mit der Bogen-

reihe tragt den gleichen Urnhang wie Anahit im Bogenfelde, und das Muster dieses Mantels, die

auf Tafel LXV o. wiedergegebenen Sterne, scheinen eine ahnliche Bedeutsamkeit zu besitzen und

einen Firmamentschleier andeuten zu sollen. Aber ihr fehlt das bezeichnende Attribut Anahit's,

der Wasserkrug. Die Gottin auf dem Kapitell mit der Rosettenreihe unterscheidet sich erst recht

in der Tracht von der Anahit des Bogenfeldes. Da nun diese Kunst ganz kanonisch arbeiten

muB, wenn sie nicht alle Verstandlichkeit einbufien will, und da auf alien drei Kapitellpaaren

solche und - bei den Nimben der Gottinnen von Isfahan - noch bedeutsamere Abweichungen

vorkommen, so steHt sich von selbst der Gedanke ein, dafi diese Frauengestalten verschiedene

Gdttinnen vorstellen. Bei unsrer mangelnden Kenntnis der iranischen Ikonographie mufi man

sich dabei vorlaufig bescheiden.

Meisterstiicke zieratlicher Entwiirfe sind die Seitensichten des Kapitells mit der Bogenreihe,

Tafel IV, LVII und LIX a. Das ganze einheitliche Pflanzenmotiv ist, wie nach der Zergliederung

der Wandpfeiler-Zierate einleuchtet, die Abkurzung eines Baumes: Wurzel, ganz kurzer Stamm,

ein Paar Aste und Krone. Die Wurzel ist wie immer trapezf&rmig. Der kleine Kelch dartiber,

mit einem Heftel, besteht aus zwei Akanthos-Halbblattchen mit Augenloch. Daraus erwSchst

der kurze Stamm und das Astepaar. Das sind hier vollendete Blattranken, deren einer Zweig

in doppelter Biegung nach oben schwingt, einen Schofiling aussendet und sich endlich zur Blute

einrollt, wahrend der untere Zweig eine Kreisspirale von zwei Drehungen beschreibt, sich bei

der zweiten verjungend. Ein gewaltiger Akanthoswedel begleitet als Hull- oder Stiitzblatt beide

Zweige, an den umschlagenden Spitzen mit perspektivisch doppeltem Umrifi versehen, so dafi

die Aste wirklich von ihm umfangen erscheinen. Der Akanthos ist eine Spielart des Laubes der

Wandpfeiler. Man sieht hier die Pfeifen des Blattes, die dort ganz unterdriickt oder nicht aus-

gebildet waren, und auch die Zackung mit regelmafiig gebohrten Augenlochern zerteilt und

gliedert zwar nicht starker den Umrifi, ist aber doch etwas anders als dort. Der untere Zweig

der Ranke endet in eine Lotosbliite von gemischter Voll- und Seitenansicht. Die oberen enden

in voile Lotosrosetten.

Das Hauptstiick, die Baumkrone, ist schwer zu schildern und zu benennen. Aus einem Voluten-

kelch mit Zwickelblatt und deckendem Herzblatt erwachst eine dreispaltige Bliite. Je zwei halbe

ahnliche Bildungen legen sich seitlich daran, ausgezeichnet durch einen abzweigenden und um-

klappenden Akanthoslappen. Sind die Akanthoswedel der Blattranken ganz pflanzlich gebildet,

so ist das hier an den Einheiten der Krone, wie auch an den Kronen der Wandpfeiler, nicht der

Fall. Hier ist fast jeder Anklang an Naturformen verschollen.

Was bedeutet die wunderliche Schuppung, das uberhaufige Obereinanderlegen kleiner Herz-

und Spitzovalformen, immer mit glatten und doppelten Umrissen? In der Natur gibt es so etwas

nicht. Gebrauchte man in der Steinbildnerei, in der Malerei eine sehr eindringende Durch-

arbeitung der Zeichnung, so konnte das leicht in der Art der Akanthoswedel, der Weinblatter

geschehen. Hier liegt andres zu Grunde. Was in leichtem Relief ausgefiihrt ist, ist nur Ersatz

ftir Farbe. Aber dies Mai ist es nicht die Weise, wie Malerei, sondern wie Seidenweberei mit

der Farbe umgeht. Die Schuppung, das Obereinanderschieben vieler Einzelglieder, ihre glatte,
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doppelte Umreifiung sind Mittel der Seidenweberei, ihre Fftchen zu zerlegen, ein Flottliegen

langer Faden an der Ruckseite zu vermeiden und die kostbaren Einschlagfaden moglichst naqh

vorn zu bringen. /178/ Das grofiziigige, in monumentalstem Mafistab in Fels gehauene, in reicher

Reliefbehandlung ausgefiihrte bauhafte Zierat sowohl der Wandpfeiler wie der Kapitelle ist in

Wahrheit nicht bauhaft, nicht einmal nur malerisch, es ist von der letzten Kunst der Sasaniden-

zeit, der Seidenweberei vollkommen beherrscht.

Die Gegenseite, Tafel LIX, bei der Unbeweglichkeit des grofien Blocks gegen die Sonne auf-

genommen, zeigt in allem Wesentlichen gleichen Aufbau. Beabsichtigte Abweichungen linden

sich nur in der Bliitenkrone und in der Einrollung und Verzweigung der oberen Aste. Die

beiden oberen Ecken dieser Seite sind stark beschadigt.

Der untere Wulst des Kapitells mit der Bogenreihe ist ein Blattgewinde, ahnlich dem Lorbeer-

kranz des Bogenprofils. Die Einzelblatter erinnern an Pfauenfedern, ein Eindruck der nur durch

die weberische, naturfremde Innenzeichnung der Blattchen erzeugt wird. Unter den Figuren

lauft iiber dem Wulst noch eine feine Bogenreihung mit kleinen Volutenkelchen und Wein-

blattchen bin. Am Kapitell mit der Rosettenreihe schmiickt den Wulst eine Folge einfach neben-

einander gesetzter Pflanzengebilde, die aus einer gesprengten Palmette, einem herzfdrmig um-

schriebenen Dreiblatt, und ein Paar auseinanderstrebender dreizipfliger Blattchen oben bestehen.

Alle diese Glieder gibt es auch in der gleichzeitigen byzantischen Zierkunst. /179/ Unter den

Figuren liegt hier noch eine Kante von Blattschuppen mit Zwickelblattchen, wie ein umgekehrtes

ionisches Kyma.

Die Nebenseiten des Kapitells mit der Rosettenreihe decken einander; Tafel LIX kann also fur

beide Seiten gelten. Ein Schuppenmuster von unendlichem Rapport, d. h. in jeder Richtung

unendlicher Fortsetzung fthig, ist am Rand einfach abgeschnitten. Die Schuppen passen sich

nicht einmal der Grofie nach etwas dem Trapez an. An sich sind schon die unendlichen Rapport-

Muster fiir die Weberei besonders geeignet und daher in ihr besonders beliebt. Hier deutet die

doppelte Umrifilinie der Schuppen und das im Zwickel aufgelegte Dreiblattchen recht deutlich

auf weberische Formen. Das Muster ist eine unmittelbare Nachbildung eines sasanidischen

Stoffes. /180/

Die Deckplatte des Kapitells mit der Bogenreihe tragt eben die Bogenreihe. Im Bereich friih-

christlicher Kunst wiirde man da von Canones-Arcaden sprechen und dabei an das Schema der

menniggemalten Kalender denken. Hier dagegen gewifi nicht. An Gegenstanden der Baukunst,

wie hier am Kapitell, ist die winzige Bogenreihe kein eben haufiger Schmuck. Grofie Blendar-

kaden sind etwas wesentlich andres und hier nicht in Betracht zu Ziehen. Ein spatantikes Beispiel

im Morgenlandgibt es in Umta'iyya in Ostsyrien an einer alten, einstTempel gewesenen Moschee.

Dort ist ein alter Tiirsturz als Spolie wieder verwandt mit fiinf kleinen Arkaden, in denen je ein

winziger Altar mit Betylen, heiligen Steinen steht. Der Tempel liegt ja im Land altsemitischen

Masseben-Kultes. Dies Beispiel stammt von der Wende des II. und III. Jhdt. n. Ghr. /181/ Es

kommt hier nicht darauf an, allerhand vereinzelte Vorkommen dieser Schmuckart aufzuzahlen.

Der eigentliche Hintergrund fiir eine solche rein schmuckhafte Verwendung eines eigentlich

bauhaften Motives ist wiederum die Malerei. Bogenreihen mlissen in der sasanidischen Malerei

als blofie, ihres baulichen Wesens entkleidete Rahmen fiir menschliche Gestalten gelaufig gewesen
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Abb. 29. Kalkstein-Saulenbasen und -Kapitelle von Hadjidbad

sein. Den Beweis daftir liefern die Muster einer silbernen Opferschale und zweier Silberflaschen,

die Tanzerinnen und sonst Frauen unter Arkaden zeigen. /182/ Im umayyadischen SchloBchen

Qusair 'Amra und vor allem in Samarra kommt das gleiche Motiv in der Wandmalerei vor. So

verschiedentlich kann nur ein Gegenstand sasanidischer Malerei wiedergespiegelt werden. Die

Umwertung der Bogenreihe zum bloBen Rahmen gehort also der Malerei an und ist, wie das

Gemalde der Belehnung hier auf den bauhaften Gegenstand des Kapitells ubertragen.

Weder am Taq i bustan, noch in Blstun, noch in Isfahan sind die Paare von Kapitellen in ur-

spriinglicher Lage erhalten. Der einzige Anhalt fur eine Vorstellung von ihrer Verwendung liegt

in ihnen selbst: die Eigenart ihres malerischen Schmucks erfordert gebieterisch die Verwendung

an einer Front von drei Bogen auf zwei Saulen. Ich mochte annehmen, dafi das ein ganz fester

Typus einer sasanidischen Toranlage war, und daB dabei der mittlere Bogen hdher und weiter

gespannt war, als die seitlichen. Wie zu solchen Kapitellen gehorende Basen aussahen, zeigen

Funde, die ich auf dem Friedhof von HadjTabad machte, Abb. 29. Da sind zwei Kapitelle, das

eine von der rohen Kampferform der Khosro-Kapitelle, das andre mit nahezu runder Oberflache,

und dazu zwei Basen mit Bodenplatte, dickem Wulst und Rundstab dariiber. Diese Basenformen

entsprechen byzantinischen der gleichen Zeit, sind aber roher. Alle sind letzte Abkommlinge der

attisch-ionischen Basis. Ahnliche Stucke durften sich bei aufmerksamer Suche noch manche

finden. Rawlinson weist gelegentlich auf solche Vorkommen hin, besonders in seiner Beschrei-

bung des HadjTabad benachbarten HarsTn: er nennt sie alter als sasanidisch, was unsre Stucke

sicher nicht sind. /1 83/ Diese kleinen Dinge am Wegrand werden leider meist von Reisenden

als unlohnend vernachlassigt. —

Zu den drei bekannten Paaren kam im Herbst 1916 im Dorfchen neben der Kala i kuhna un-

weit nordlich Kirmanshahan das neue Kapitell ans Tageslicht, dessen am 25. Dezember 1916

gemachte Aufnahme Tafel LX zeigt. Der Block besteht aus marmorartigem Kalkstein. Abb. 30

und 31 sind uberzeichnete Abklatsche, also ganz getreu, in halber GroBe der Ausfuhrung. Der

Ort Kala i kuhna heifit nach einem alten Heerlager in Vauban'schen Stil, das vermutlich von

Nadir Shah herriihrt, von einer Gattung, die es z. B. am Meriwan-See und sonst in Iran gibt.

Nicht etwa aus diesen modernen Ruinen, sondern aus dem Schutt unter dem Dorfchen selbst

tauchte das Kapitell auf. Diese Schuttanhaufung ist ganz niedrig und auch von mafiiger Flachen-

ausdehnung. Sie ist nicht der Rest einer grofieren Ortschaft, sondern eines einzelnen Gebaudes;

bei der Seltenheit solcher rein sasanidischer Statten wenn auch vielleicht nicht sehr viel ver-

sprechend, so doch sehr beachtenswert.
15*
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Das Kapitell hat die Kampferform der drei Paare von Khosro-Kapitellen ohne Unterschied. So

wird man nicht fehl gehn, wenn man auch dies neue Stuck in die gleiche Zeit, urn 600 Chr. an-

setzt. Der Beweis dafi es nicht alter ist, liegt im Wesen seiner Verzierung, die durchaus den

Bedingungen der letzten Sasaniden-Zeit gehorcht.

Die Deckplatte ist mit einer Wellenranke verziert, deren SchoBlinge jeweils in ein dreilappiges

Btett in Seitensicht auslaufen, wie bei einem Kapitell von Isfahan. Der untere Wulst hat eine

Folge von je vier zu einer sternformigen Bliite zusammengesetzten dreispitzigen Blattchen. Der

Korper des Kapitells, hier wie es ihm natiirlich ist, ohne Unterscheidung von Haupt- und Ne-

benseiten behandelt, ist von einem Netz von Spitzovalen uberzogen. Im Gegensatz zum Rauten-

muster des Kapitells mit der Rosettenreihe wichst hier mit dem Wachstum der Trapezflache

auch die Maschenweite, da die Zahl der Spitzovale in alien Reihen die gleiche bleibt. Das Muster

ist ein bekanntes unendliches Rapportmuster der Weberei. Wo die Maschen sich beriihren, sind

sie durch Ringe mit niederfallendem Dreiblattkelch gehalten, wie wir es von den Gliedern der

Baummuster gewohnt sind. Unten im Spitzoval zweigen jeweils von beiden Seiten Stiele ab und

tragen gemeinsam eine Bliite, die die Masche fiillt. Das Sich-Vereinigen zweier Stiele fur je eine

Bliite i$t gegennatiirlich, aber angebracht in der strenge Symmetric bevorzugenden Weberei.

Die einzelnen Blutenformen, von denen die Abb. 30 und 31 wohl alle Gattungen, wenn auch

nicht alle kleinsten Abweichungen und nicht ganz treffend das zahlenmafiige Verhaltnis ihrer

Vorkommen geben, die einzelnen Blutenformen gliedern sich in funf Gattungen.

Die erste Gattung vertreten die Nummern 16 und 17 der Abb. 30, die sich mehrmals ohne Ab-

weichungen wiederholen. Sie sind nichts als eine Lotosbliite in reiner Seitenansicht, genau in dem

Sinne wie Alois Riegl diese Handwerksworte der Ornamentlehre umschrieben hat. /184/

'Ober dem Heftel, das die beiden Stiele vereint, tritt der Kelch in Herzform hervor, in Herzform

weil die Einziehung in der Mitte die Symmetrie-Axe noch betont. Dann liegen im obern Plan die

drei aufiern Blatter mit einer Schuppung, die vortauscht sie seien als besondere Lotosknospen ge-

dacht, und in den Zwickeln erscheinen die Spitzen der Fiillblatter. Merkwiirdig ist vor allem der

altagyptische Charakter dieser Bliite: Der einzige unwesentliche Unterschied ist die Innen-

zeichnung, die Schuppung der HauptblStter, die eben aus dem Bediirfnis der S^idenweberei her-

vorgegangen ist.

Eine zweite Gruppe sind die Nummern 12 bis 15 der Abb. 30. Auch sie kommen sich deckend

haufiger als abgebildet vor. In der Sprache der Ornamentik heifien sie Lotosbliiten in halber Voll-

ansicht und sind daher Palmetten. Der Palmettenfacher ist ja deutlich der halbe, voll von oben

gesehene Lotos, den wir vom Belehnungsbild ArdashTr's II. als Mithra's Sockel und von den

Kapitellen Khosro's her kennen. Hier ist ein Bliitenblattkranz weniger gezeichnet und die Staub-

gefafie sind abgekiirzt umrissen. Diesem Facher gegeniiber tritt der in Seitensicht gezeichnete

Volutenkelch sehr zuriick: er besteht nur aus dem kleinen Volutenpaar, das mitgebogtem Um-
rifi aus dem Heftel hervorkommt. Wiederum sind zwei Dinge merkwiirdig: Diese Palmette steht

ganz auf der Stufe der assyrischen Palmette, besonders beziiglich des Massenverhaltnisses von

Facher und Kelch; der Unterschied ist nur der unwesentliche, dafi der halbe Lotos im assyrischen

der schmalblattrige assyrische, hier der indische Lotos ist. Wiederum sind alle Umrisse doppelt
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Abb. 30. Einzelheiten vom

Kapitell von Kala i Kuhna
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gezogen, und noch Rund- oder Dreiblattchen auf die Staubgefafie gelegt: weberische Farben-

behandlung.

Die ganze Abb. 31 vertritt die dritte Gruppe: Abgesehn von nebensachlichen Abwandlungen

besteht jede Bliite aus der bald dreibogigen, bald herzfOrmigen Blatthiilse, in reiner Seitensicht,

und den zugehorigen, nach auBen iiberfallenden Hiilsblattchen in halber Seitensicht. Ferner aus

dem Volutenpaaiy das meist nach auBen, bei 10 und 12-15 sich nach innen aufrollt, und das

mit Halbpalmetten oder Halb-Akanthen bei 1, 2, 4, und 9 aber mit runden oder herzfOrmigen

Schuppen belegt ist. Drittens aus dem Blatttacher der aus drei, bei 10, 12, 15 aus fiinf BlSttern

besteht. Auch bei dieser Bliite mischen sich die Ansichten. Hiilsen und Volutenpaare sind in

strenger Seitenansicht gedacht, der Blattfacher dagegen als Einsicht in die Bliite, also als Voll-

anslcht. Im Gegensatz zur Gruppe 2 iiberwiegen hier die in Seitensicht gedachten Teile die Voll-

sichten. Wegen der Mischung der Sichten ist auch diese Bliite eine Palmette, aber nicht die

assyrische, sondern genau die altagyptische, wie Riegl sie bestimmt hat. Neben dieser Ober-

einstimmung mit archaisch agyptischen Formen ist wieder die weberische Innenzeichnung her-

vorzuheben, hier reicher als bei den bisher besprochenen Gruppen. Das Belegen mit Halb-

palmetten oder Halbakanthen ist weiter nichts, alsdasObereinanderlegen von Schuppen, Herzen,

Ovalen, ein Mittel weberischer Farbenverteilung. Es ist nicht zu iibersehen, daB der Bau dieser

Palmetten der gleiche ist, wie der der groBen Bliitenkronen der Baumzierate von den Wand-

pfeilern, erst recht aber der Bliitenkrone des Kapitells in der Grotte.

Die vierte Gruppe, vertreten durch Abb. 30 Nr. 1 bis 9, ahnelt der vorigen, ist aber als Bliite in

reiner Seitensicht zu verstehen. Die reich gefiillte Bliite besteht aus dem kleinen Volutenkelch,

der der dritten Gruppe bis auf Nr. 9 bezeichnender Weise fehlte, dariiber einem hervorragenden

Blatt von breit lanzettlicher, wenn man will von Knospenform, an das sich zwei ihm entsprechende,

sich iiber ihre Blattrippe iiberbiegende Blatter in Halbansicht anschliefien. Oben in den Zwickeln

erscheinen die Spitzen der dahinter gedachten Blatter des gleichen oder eines inneren Kranzes

fiillender Blatter. AuBerdem hat diese Bliite meist seitliche Hiilsblatter mit umschlagender Spitze,

wie die dritte Gattung. So sieht es aus, als habe diese Bliite, die schlieBlich in reiner Seitensicht

erscheint, eine Entwicklung durchlaufen, in der sie einmal in perspektivischer Auffassung ge-

geben wurde. Sie ist ein Lotos ihrer Seitensicht wegen, aber nicht wie die erste Gruppe der alt-

agyptische, sondern ein assyrischer, der besonders an assyrischen Knauffliesen mit Schmelz-

malerei haufig vorkommt. Von dieser alten assyrischen Form unterscheidet sich die sasanidische

wieder nur in ihrer weberischen Durchbildung. Der Bau dieser Lotosbliiten ist der gleiche, wie

der der Bliitenkronen des Kapitells mit der Bogenreihe.

Es bleibt die Gattung fiinf, Abb. 30 Nr. 10 und 11. Aus dem Heftel steigt ein fruchtboden-

formiger Kelch auf, mit einem Heftel oben und dariiber dem Rest einer kleinen Bliite. Von dem

Heftel aus hangen je drei sich unten aufrollende Blatter herab. Diese Bliite, wieder in reiner

Seitensicht, aber wie aus perspektivischer Ansicht ins Flache umgesetzt,ist wohl keine altmorgen-

landische Form, sondern von griechischen Umgestaltungen der Palmette abhangig. Sie erinnert

an solche fSildungen, wie sie an den Friesen des Diocletianspalastes in Spalato, Riegl Abb. 131

bis 134 auftreten.

Es kann nicht anders sein, als daB diese Zierrate sich auch auf den sonstigen Arbeiten dieser

Digitized byGoogle



J

Abb. 31. Einzelheiten vom

Kapitell von Kala i Kuhna
l
/2 not. Gr.

Digitized byGoogle



120

Zeit finden. In Betracht kommen Stoffe und Silberarbeiten. Von den Stoffen sind einige auf den

Tafeln LXI bis LXV dargestellt und werden noch besprochen. Von den Silberarbeiten kommen

gerade die im engsten Sinne sasanidischen Werke in Betracht, in Smirnoff's Atlas die Silber-

flaschenLIV88,LV89,dieHahnenschusselLVI^

und die Tigerschiissel CXXVI 311. Dazu die nachsasanidische Silberkanne XLIX 83 mit den

schonen Hippokampen. In diesen Werken der Silberschmiede finden sich alle Gattungen unserer

Bliiten, aber bezeichnenderweise folgt die Silberschmiede nicht der weberischen Innenzeichnung,

die sich in den Kapitellzieraten geltend macht. Die weberischen Formen sind eben fur die Metall-

arbeit ungeeignet.

Der Vergleich macht klar, dafi die Gattungen der Bliitenbildungen, also das Wesentliche in alien

Kiinsten vollig gleich ist, dafi aber die Durchbildung entweder in weberischer, oder aber in

malerischer Weise erfolgt. Die Silberarbeiten und die Wandpfeiler folgen malerischen, die Kapi-

telle Khosro's und der Grotte schon mehr, das von Kala i kuhna ganz und gar der weberischen

Weise. Das Kapitell von Kala i kuhna stellt unmittelbar einen Stoff dar. /185/ Ein Webemuster

ist einfach, wie dort ein Gemalde, auf die bauhafte Unterlage iibertragen.

Ftir die Kennzeichnung des Wesens dieser ganzen sasanidischen Zierkunst ist der Einflufi webe-

rischer Art und Weisen wohl von Bedeutung. Wichtiger aber ist die andre Feststellung, nam-

lich, dafi in ihr iiberall ganz altertiimliche Formen wieder auftauchen. Wir hatten das bereits im

Wiederauftreten der Schemata des Baums, der Bogenreihung beobachtet, die im Alten Morgen-

land vorherrschen, aber von der griechischen Kunst und daher dem ersten Hellenismus fast

ausgeschaltet waren. Zu diesen urtumlichen Schemata treten nun die ebenso archaischen Einzel-

heiten der agyptischen und der assyrischen Palmette, dss agyptischen und des assyrischen

Lotos, und man kann noch mehr der Art finden. Von einem unvermittelten und freiwilligen

Wiederaufsuchen der alten Formen ist da naturlieh nicht die Rede. Es ist ja auch ganz unmog-

lich, dafi da in Iran gerade agyptische und assyrische Formen unverandert wieder auftauchten.

Es kann sich nur urn eine Bewegung handeln, die grundsatzlich wirkend dieselben Erscheinungen

neu erzeugt, die die alte Kunst des Morgenlandes auch erzeugt hatte. Diese Bewegung ist, dafi

die sasanidische Kunst unter Ausscheidung der Grundsatze und Grundanschauung der helle-

nistischen Kunst allmahlig wieder zum alten Morgenland zuruckkehrt. Die Beobachtung hatte

gezeigt, dafi einige der Bliitenbildungen erkennen lassen, dafi ihre Voll- oder Seitensicht eine

einstige perspektivische Auffassung noch durchscheinen lafit. Darin offenbart sich der ganze Vor-

gang: die griechische Kunst hatte, mit der ganzen griechischen Raumauffassung, auch indie pflanz-

lichen Zierate den Geist griechischer Bildnerei, die Raumtiefe, die dritte Dimension, die Per-

spektive eingehaucht. Dieser griechische Odem wird schwScher und verhaucht allmahlich, und

die spate sasanidische Kunst kommt wieder ganz und gar auf die altmorgenlandische Auffassung

zuriick. Malerisch wie diese Kunst ist, kennt sie nur zwei Dimensionen. Sie kann daher keine

Raumtiefe, keine perspektivische Auffassung auch bei den kleinsten Dingen mehr dulden. Sie

kehrt zuriick zur einfachen Mischung der verschiedenen Sichten. Genau wie sie den Menschen

in altSgyptischer K6rperauffassung gibt : die Beine in Seiten-, den Oberkorper in Vorder- und

den Kopf wieder in Seitenansicht, genau so setzt sie anstelle griechisch-perspektivischer Bliiten
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den Lotos in strenger Seitenansicht oder die Palmette mit dem Kelch in Seiten-, den FScher

in Vollansicht.

Darin offenbart sich sasanidischer Stil, in des Wortes Stil tiefster Bedeutung : In diesen klein-

sten Kleinigkeiten kiinstlerischen Schaffens spiegelt sich deutlich ein weltgeschichtlicher Vorgang,

namlich des Verdrangens und der Ausscheidung europaischer Eiriimpfungen aus dem Korper

Asiens. Und daher sind diese Kleinigkeiten Spiegel und Sinnbild der gesamten geistigen und

kulturellen Entwicklung der iranischen Welt in sasanidischer Zeit. Daher sind sie auch Beweis,

dafi alles nicht Anfang neuer, sondern Ende alter Dinge ist: im Greisenalter kehrt die morgen-

landische Kunst zu den Schopfungen ihrer Jugend zuriick. -

DER TAQ I BUSTAN
UND DIE SASANIDISCHE SEIDENWEBEREI
Schon bei Betrachtung der Bildwerke der Grotte ist mehrfach auf die uberreiche und unglaub-

lich genaue Darstellung der Stoffmuster der Gewander und des Juwelenreichtums hingewiesen

und bemerkt worden, dafi dies Stilmerkmale der letzten Stufe sasanidischer Kunst seien. Stand

ihre zweite Stufe schon vollig unter dem EinfluB der Malerei, so herrschen in der letzten Zeit-

spanne, die wie wir nunmehr begreifen, nicht nur geschichtlich, sondern entwicklungsmafiig

eine letzte ist, diese Malerei, und mit ihr die Weberei, die schlieBlich auch iiber die Malerei

triumphiert.

Die Tatsache der Darstellung von Gewandmustern und einige dieser Muster waren seit Flan-

din's Aufhahme bekannt, hatten aber in der damaligen Kunstwissenschaft keinen rechten Wider-

hall und keine Beachtung gefunden. Das Verdienst, eine groBe Zahl von ihnen aufgenommen

und damit ihrer Wiirdigung den Weg gebahnt zu haben, ist Friedrich Sarre's. Die von ihm

mit Bruno Schulz' Hilfe gemachten Abklatsche lieB Julius Lessing fur seinen groBen Atlas

der Gewebesammlung des Kunstgewerbe-Museums in der Kunstschule des Museums iiber-

zeichnen, indem er so die getreuesten und kiinstlerischsten Wiedergaben dieser Stoffe schuf,

und indem Otto von Falke sie in seiner Kunstgeschichte der Seidenweberei behandelte, war

damit der Grund fur unsre Kenntnis dieses Zweiges der sasanidischen Kunst gelegt. /186/.

Im folgenden lege ich weitere Abbildungen der Stoffe vom Taq i bustan vor, ebenfalls in Ge-

stalt von uberzeichneten Abklatschen. Diese Stoffdarstellungen werden dabei mit einigen er-

haltenen Stoffen und einigen in mittelasiatischer Malerei abgebildeten, sasanidischen Stoffen ver-

glichen. Eine Geschichte der sasanidischen Webekunst soil hier nicht geschrieben werden ; es

soil nur gezeigt werden, wieviel die Bilder des Taq i bustan uns darbieten, und es soil den weit-

verzweigten Beziehungen dieser Kostbarkeiten, die wie im Abendlande am Hofe Karls d. Gr.,

so im Lande der aufgehenden Sonne, in den Schatzhausern des Vaghfur und des Mikado die

hdchste Bewunderung erregten, nachgespiirt werden. Wie alle hier besprochenen Dinge sollen

auch diese verganglichsten der Kunstwerke, die aus den Abbildungen im Taq i bustan wieder

erstehen, hier am Tor von Asien in unverganglichen Fels gehauen, uns ein Sinnbild und Gleich-

nis sein.

Die Kunst der Weberei hat viele unterscheidende Merkmale andren Kiinsten gegeniiber. /187/.
16 HERZFELD, Asien
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Ihre handwerklichen Verrichtungen weisen sie an, die Stoffe auf Vorrat, fiir den Handel herzu-

stellen. Zwischen Verfertiger und Verbraucher tritt der Kaufmann. Da Besteller und Erzeuger

nicht mehr sich unmittelbar beriihren, verliert das Erzeugnis an kiinstlerischem Sondergepr&ge.

Rein schmuckhafte Richtlinien bestimmen es, die der allgemeine Geschmack der Kaufer vor-

schreibt. Die sasanidische Weberei umfafite sicher Stoffe in Leinen, Baumwolle und Wolle, in

der Hauptsache einfachster Art, die - auch wenn erhalten - kaum Gegenstand kunstgeschicht-

licher Betrachtung sein wiirden. Hohere kiinstlerische Ausbildung erfuhr der wertvollste der

Rohstoffe, die Seide, und der sich in ihr entwickelnde Stil bemachtigte sich dann auch der weni-

ger kostbaren Stoffe. Da alle Weberei Handelsware ist und da der Rohstoff der Seide bis in die

letzte sasanidische Zeit hinein aus China eingefiihrt werden muBte, so steht die ganze sasanidi-

sche Weberei auf dem grofien geschichtlichen Hintergrund des chinesischen Seidenhandels und

des Kampfes zwischen Rom und Iran urn die Beherrschung dieses Handels, um den Erwerb

dieser unerschopflichen Quelle des Reichtums. Und so weiten sich die Horizonte, die sich

hinter diesen Seidenbildern auftun, vom Hoang-Ho zum Tiber.

Der Seidenhandel begann nach chinesischen Nachrichten nicht eher als im II. Jhdt. v. Chr. und

unterlagohne Ausnahme der Vermittlung der Baktrier und Parther, dann der sasanidischen Perser,

gleichgiiltig, ob die Seide auf den Karawanenstrafien iiber das Tarimbecken, Turkistan und Ost-

iran oder auf dem Seewege iiber Indien und den persischen Golf herangeschafft wurde. Han-

delsware war im allgemeinen die Rohseide, obwohl fertige Erzeugnisse wohl immer mitgefuhrt

wurden. Erst in den sidonischen Stadten Tyros, Berytos, spater ebenso in Agypten, den Landern

uralter industrieller Bevolkerung, waren die grofien Webereien, die den Bedarf des Romerreichs

an wertvollen Stoffen befriedigten. Aber nur den Oberschufi iiber ihren eignen grofien Bedarf

an Rohseide liefien die Perser durchgehen, und behielten daher immer die Moglichkeit in der

Hand, ihre eignen Erzeugnisse zu selbstbestimmten Preisen nach dem Westen auszufiihren. Die

Versuche der Ostromer, sich aus dieser wirtschaftlich so ungiinstigen Lage zu befreien, sind

spat und erfolglos. Justinian (527 - 565) versuchte den Seehandel von Indien durch aethiopische

Vermittlung iiber Agypten zu leiten. Dadurch wurde Arabien und die Strafie des „Tors der

Trinen" ein Land hohen politischen Belangs; Khosro II. verleibte das ganze Gebiet als Satra-

pie dem Sasanidenreich ein. / 188/ Justin II. wollte 568-69 eine Handelsstrafie durch das nord-

liche Tiirkenreich und Ciskaukasien unter Umgehung Irans erdffnen. Aber schon vorher, im

Jahre 552, war es mit Hilfe christlicher MOnche aus Mittelasien gelungen, die Zucht des Maul-

beerbaumes und damit die Erzeugung dieses Rohstoffes selbst nach dem Westen zu verpflanzen.

Dieser Erfolg breitete sich aus und machte endlich um die Zeit, da die antike Welt unter dem

Ansturm des Islam zusammenbrach, die Seidenweberei vom chinesischen Handel unabhangig.

Soweit wir des Seidenhandels und der Seidenweberei Geschichte kennen, besafien die Perser

in der Weberei keinen Vorsprung und keine Oberlegenheit iiber den Westen. Die geschicht-

liche Nachricht, Shapur II. habe (vor 360), nach seinem Vordringen nach Syrien griechisch-

romische, d. h. ihrer Landsmannschaft nach aramaeische Seidenweber nach Susa und Shushtar

verpflanzt, und zwar ganze BevOlkerungen syrischer Ortschaften, ist vdllig glaubwiirdig. /189/

Die morgenlandischen Quellen fuhren auf diesen Vorgang den Beginn der persischen Seiden-

weberei zuriick. Geschichtlich ist zweifellos, dafi damit eine Oberlegenheit des Westens aner-
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kannt wird, und ebenso zweifellos war der Zweck der Mafinahme, wenn schon nicht die Ein-

fiihrung der Seidenweberei iiberhaupt, so doch sicher eine handwerkliche Veredelung der

persischen Weberei.

Das ist die alteste Nachricht iiber iranische Weberei. Erhaltene Stoffe gibt es erst aus dem Ende

des Vlten oder Anfang des VHten Jhdts. Wenigstens gibt es zunachst keine Beweise, irgend

welche Stoffe als alter zu bezeichnen. Die giinstige Handelslage bedeutet also wederVorsprung noch

Oberlegenheit auf kunstlerischem Gebiet, die immer nur vom allgemeinen Stand kunstlerischer

Kultur der Volker abhangen. Umgekehrt aber erklart sie, dafi auch bei Unterlegenheit des Er-

zeugnisses dies immer wieder ausgefiihrt werden und so einen fuhlbaren EinfluB auf die an sich

hohere westliche Erzeugung ausiiben konnte. Wahrend der Sasanidenzeit, und zwar deren letz-

ter Zeitspanne, des Vten bis VHten Jhdts. SuBert sich der sasanidische EinfluB auf die ostrdmi-

sche Seidenweberei in der Obernahme einer Anzahl von Mustergattungen und mancher zierat-

licher Einzelheiten. Unser Urteil ist sicher, so weit wir zeitlich bestimmbare sasanidische Stoffe

und Stoffabbildungen besitzen. Die Vorstellung der ganzen Entwicklung wiirde sich also sehr

bereichern und vielleicht wesentlich andern, wenn wir einmal solche sasanidische Stoffe aus

dem IVten Jhdt. kennten. Eine auBerordentlich schone und auch wohl bekannte Klasse von

Wollwirkereien und von Seidenwebereien aus Antinoe in Agypten stellt da ein groBes Problem

auf; es finden sich in ihr, sicher fruher als irgend ein iranischer Stoff den wir kennen, Gedanken

und Formen, die der sasanidischen Kunst angehoren. Es ist heute nicht mdglich, festzustellen,

bis zu welchem Grade diese Weberei von Antinoe von Osten beeinfluBt ist. Sind hier nur

schwache Anregungen westlich verfeinert und gesteigert, oder gab es eine gleichzeitige sasanidische

Seidenweberei, die auf viel hoherer Stufe stand, als alle uns erhaltenen und sonst bekannten

spateren sasanidischen Stoffe, und die auf die Weberei von Antinoe wirklich vorbildlich ein-

wirken konnte? /190/

Als die Lander der groBen Seidenweberei, Syrien und Agypten ebenso wie Khuzistan dem Islam

anheimfielen, drang mit dem Fall aller Verkehrs- und Zollschranken und der Umwalzung aller

wirtschaftlichen Verhaltnisse der sasanidische Stil der Weberei auf ganzer Linie siegreich vor,

so dafi er fernerhin auch die Erzeugung von Byzanz selbst und ubers Mittelmeer hin die des

ganzen spateren Abendlandes tiefdringend beeinflussen konnte. Die Bilderfeindlichkeit des Islam

begiinstigte das Zusammenzielen alien kiinstlerischen Wollens und Schaffens auf das Gebiet der

reinen Zierkunst. Fur diese erforderte Auslese bot die sasanidische Kunst geeignetere Stoffe

dar, als die ostromische mit ihrem starkeren Vorwiegen bildnerischer und figiirlicher Oberliefe-

rungen. Es ist also nicht die innere Oberlegenheit, die die sasanidische Kunst auf manchen Ge-

bieten im Islam iiber die westlichen Kunstzweige triumphieren lafit, sondern ihre nahere We-

sensverwandtschaft. Ein gleichlaufiger Vorgang auf anderm Gebiet ist der siegreiche Wettbewerb

des Islam dem Ghristentum gegeniiber im heutigen Afrika.

Noch merkwurdiger als die Ausdehnung nach Westen ist, dafi dem ostwestlichen Kunststrom

auch eine starke Riickflut nach Indien und Ghina entgegenlief, wo vielleicht schon seit Beginn

dieses Handels, sicher aber in der dritten Spanne des Sasanidenreichs die iranischen Stoffe

nachgeahmt wurden. Dank dieser weiten Beziehungen, ist die Vorstellung, die wir uns von der

sasanidischen Seidenweberei machen kdnnen, eine viel umfangreichere, als es die sehr seltenen
16*
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erhaltenen Stoffe erlauben wiirden. Diese erhaltenen Stoffe, wohl alle erhalten als Hullen kost-

licher und heiliger Reliquien, werden erganzt durch die Stoffe, die auf den Gewandern der

Bilder des Taq i bustan dargestellt sind. Die Treue ihrer Darstellung ist so groB, dafi wir darin

eine ortlich und zeitlich genau umschriebene und sichere Grundlage besitzen, um nicht nur alle

echt sasanidischen Werke der gleichen Zeit und ihre Abbildungen, sondern auch das Sasani-

dische in Werken andrer Lander und Zeiten zu bestimmen.

Im folgenden ordne ich die Stoffe nach der Art ihrer Musterung in Streumuster, Rautenmuster,

Dinar-Muster und Corona-Muster.

I. STREUMUSTER. A. Zieratliche Einheiten geometrischer oder pflanzlicher Art, einfach oder

zweifach wechselnd gereiht.

1. Eine Gruppe von drei Kugeln oder Perlen. - Gewand Ohormizd's im Bogenfelde des Taq

i bustan, Tfl. XLIV und XLIX. - Gewand der Gettin auf dem Kapitell mit der Rosettenreihe,

Tfl. LVIII. — Gewand Khosro's II. auf der Pariser Silberschiissel, Tfl. LIII.

Unfraglich ist das Muster an sich ein Webereimuster, wenn es auch hier mit aufgenahten Perlen

vorgestellt zu sein scheint. Will man es nicht einfaph als geometrisches Muster nehmen, so Uegt

es nahe, an das indische Symbol des Tchintamani zu denken, wie es z. B. bei Turfan, GrOn-

wedel, Altb.Kultst. Abb. 478 vorkommt. Als Gewandmustererscheintesin den mittelasiatischen

Malereien z. B. an der Figur 1 c Abb. 48, aus der Hohle 19 von Ming Oi bei Qumtura, die

auch in den flatternden Scharpen sasanidische Ziige tragt.

2. Runder Edelstein oder Perle, in Scheibe gefafit, mit hangendem Tropfen daran. Gewand

Khosro's II. im Bogenfelde, Tfl. XLIV und XLIX, und auf den beiden Kapitellen vom Taq i

bustan, Tfl. LV und LVIII; ~ ferner Stoff des Globus an Bahrain's V. Gor Krone auf der

Silberschiissel des Britischen Museum, Smirnoff pi. XXVI Nr. 54.

Auch hier scheint ein Webemuster in aufgenahten Edelsteinen ausgefiihrt. Und auch hier mdchte

man eine sinnbildliche oder magische Bedeutsamkeit suchen, um so mehr, als diese Perlen mit

dem Tropfen auch mit den drei Kugeln, dem Tchintamani, wechselnd vorkommen, so auf der

Satteldecke Bahrain's V. Gor auf der Londoner Schiissel, und in bienenzellformiger, statt der

einfach schachbrettformigen Anordnung aufder Satteldecke der Silberschiissel Smirnoff Tfl.CXIV
Nr. 287 und auf Dadhburzmihr's Gewand, (722-34), Smirnoff Tfl. XXI Nr. 48.

3. Wolkenb&nder oder Gliickswolken. Hosenstoff der Mahauts der obersten Reihe treibender

Elefanten, Schwarzwildjagd; Tfl. XLVI.

Unzweifelhaft liegt in diesem Muster das chinesische Sinnbild der Gliickswolken vor. Daftir

spricht laut die Zusammenstellung und der Wechsel dieser kurzen Wolkenbander mit den drei

Tchintamani-Kugeln z. B. auf dem Gewand Kawadh's als Kamelreiters auf der Silberschiissel

Smirnoff Tfl. XXVIII Nr. 56, aus Kazan. Genau dies Muster, WolkenbSnder und Tchintamani,

begegnet, sinnbildlich langlebig, nach Jahrhunderten auf friihen Kniipfteppichen wieder, vgl.

Wilhelm von Bode, Vorderasiatische Knupfteppiche, 2. Aufl. pg. 133.

4. Vierblattrige Rosetten, im quincunx angeordnet, Abb. 32
y
Gewand der Harfnerinnen im

Boot mit dem Teppich, Schwarzwildjagd, Tfl. XLVI und XLIX. Das gleiche Muster auf der

Satteldecke der Silberschiissel Smirnoff Tfl. XXXII Nr. 60*
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Abb. 33. Stoff Nr. 5

In der Sprache der Ornamentik ist diese Rosette eine Lotosbliite in Vollansicht von oben. Wir

kennen sie als Einzelglied von den Palmetten des Kapitells von Kala i kuhna und von den

Blutenkronen der Wandpfeiler. Mit ihrem doppelten Umrifi sind sie das Ergebnis weberischer

Anforderungen. — Die hingestreuten Rosetten sind als einfachste und verbreitetste Muster der

sasanidjschen Weberei anzusehen. Auf den in den Gemalden von Samarra vorkommenden Ge-

wandern sind sie massenhaft vertreten: ebenso in den mittelasiatischen Malereien GrOnwedel

Altb. Kultst Abb. 51, 53, 567, 664, 666.

5. Rosetten aus vier knospen- und vier herzformigen Blattchen, in gleicher Anordnung, Abb. 33.

Rock des Konigs unterm Sonnenschirm, Hochwildjagd, Tfl. LI, und auf der Riickkehr von der

Jagd, Hochwildjagdbild, Tfl. LII.

Im Wesen dasselbe Muster. Zur Form der Rosette vgl. die Axenpunkte zwischen den Coronae

des Vatikanischen Hahnenstoffes, Tfl. LXII o. r. und den Bezug des Kochers auf Bahrain's V.

Silberschussel im Britischen Museum, auch Bliiten der Wellenranke urn die Tigerinschiissel aus

Klimowa in der Ermitage, Smirnoff Tfl. CXXVI Nr. 311 sind zu vergleichen.

6. Die gleichen Rosetten in Schachbrettanordnung, wechselnd mit indischem Lotos, Tfl. LXV m.

Gewand der Harfherinnen in beiden Konigsbooten, vgl. Tfl. XLIX.

Das Muster ist durch die ungewohnliche Dichte der Raumfiillung bezeichnet, die durch ein drittes

Fiillelement noch erhoht wird. Die Rosette unterscheidet sich von der in Nr. 4 nur durch die

Verdoppelung der Herzblattchen. Der indi&che Lotos gleicht dem der Basis Mihr's auf Arda-

shlr's II. Bild, Abb. 15, hat aber drei statt zwei Blattkranzen und in der Mitte den Fruchtboden

von Nelumbium speciosum statt der Staubfaden. Der indische Lotos erscheint auch als Bliite

der Wellenranke auf der Hahnenschussel der Ermitage, Smirnoff Tfl. LVI Nr. 90; dort hat der

auBere Blattkranz 6, der innere 7 Blattchen, der Fruchtboden 8 Punkte; hier hat um der Sym-

metric der Weberei willen jeder Blattkranz 8 Blatter, der Fruchtboden 7 Punkte. Das In-

Gegensatz-Stellen einer rein zieratlichen mit einer naturahnlicheren Form ist im Morgenlande

oft, schon in assyrischer und erst recht in islamischer Zierkunst zu beobachten.
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Abb. 34. Stoff Nr. 9,
3/s not. Gr.

I. STREUMUSTER. B. Pflanzliche oder

figurliche Einheiten, einfach oder wechselnd.

7. Enten und Huhner (?), in wechselnder

Reihung nach rechts schreitend, Tfl. LXIII,

vom Rock der Mahauts der zweiten Reihe

treibender Elefanten. —

Die Vogelgattung ist bei der Kleinheit und

Stilisierung der Bildchen nicht ganz deutlich.

Schwanz- und Schwungfedern sind als gleich-

laufige Streifen, die kurze Befiederung der

Fliigelgelenke als Doppelscheiben gegeben.

Das ist wieder im selben Sinne weberisch,

wie die doppeit umrissenen Herzblatter und

die Schuppung. Verdeutlicht wird die Vor-

stellung vom farbigen und stofflichen Aus-

sehn dieser Vogel durch die Malereien aus

Turfan, Tfl. LXIII, den Berliner Hahnenstoff

Tfl. LXIII und den Hahnenstoff von Sancta

Sanctorum Tfl. LXII.

8. Hahne in einfachen Reihen mit wechselndem Richtungssinn. Tfl. LXIII u. r. Hosen der

Mahauts der dritten Reihe treibender Elefanten.

Die Hahne haben weder Kamm noch Bart, aber einen Hahnenschwanz. Ihre Gattung bleibt

unbestimmt; vielleicht dachte man an Fasanen. DieObereinstimmung dieser Darstellung mit dem

erhaltenen Berliner Hahnenstoff ist ein erster Bewefs, wie erstaunlich treu die Wiedergabe der

Stoffe ist.

9. Reiher, gegenstandig, im fortlaufenden Muster, also mit innerhalb der Reihen wechselndem

Richtungsinn. Abb. 34, Gewand der pfeilreichenden Frauen in den Konigsbootfen, vgl.Tfl.XLIX.

Auch wenn man die verschiedenen Vorkommen des Musters verbindet, kommt es nicht voll-

standig heraus, da es fiir die kleinen Frauengestalten zu grofi ist und nur den Grundstoff mustert,

auf den andre Teile aufgenaht sind. Die Nahte der aufgesetzten Stiicke sind mit Perlen besetzt,

Abb. 40. Auch der Rock der ersten Reihe Elefantentreiber, Tfl. XLVII, scheint das Reiher-

muster zu zeigen. Dies kommt uns ostasiatisch vor, und konnte es sehr wohl sein, beim Auf-

treten andrer ostasiatischer Motive wie Tchintamani und Gliickswolken. Aber da Vogel alter

Arten, darunter auch Reiher, zu den beliebtesten Gegenstanden der Weberei, der sasanidischen

Steinschneiderei und der Malerei von Samarra gehoren, also sicher in der sasanidischen Malerei

in Menge dargestellt wurden, so ist es nicht notwendig, diese Reiher als Beleg fiir Zusammen-

hange ost- und westasiatischer Weberei anzufiihren.

10. Geflugelte Steinbocke, in Reihen von wechselndem Richtungssinn, Abb. 35, - Gewand

der Rudrerinnen der Konigsboote.

Die Abbildung 35 gibt das Muster in der GroBe der Ausfiihrung, die eine genauere Durch-

arbeitung kaum erlaubte. Trotz der Kleinheit ist die Wesensart des Tieres in Bart und Hufen,
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besonders aber im UmriB, der in

vielen Kiinsten das Entscheidende

und Bestaufgefafite ist, sehr gliicklich

ausgedriickt.

11. Steinbocke in einfachen Reihen

von entgegengesetztem Richtungsinn,

Til. LXI m, Seidenstoff im Museum

zu Lyon, vgl. O. v. Falke /. c.

Abb. 50.

Dieser erhaltene Seidenstoff und das

Relief helfen einander: das Relief in-

dem es den Seidenstoff als sasani-

dische Arbeit der Zeit urn 600 er-

weist, der Stoff, indem er Farbe,

Durchzeichnung und Handwerk des

Abb. 35.

Stoff Nr. 10

not. Gr.
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Reliefs kennen lehrt. Die Treue ist

iiberraschend. Die Steinbocke des

Stoffes tragenHalsketten und flatternde

Binden, Merkmale sasanidischerTier-

bilder auch in ostlicher, westlicher

oder nachsasanidischer Nachahmung.

Die Binden, die Gotter und Konige

in Verschwendung tragen, dienen zur

Kennzeichnung der Tiere als Tiere

der koniglichen Jagd, der kdnig-

lichen Paradeise. Eine chinesische

Nachbildung v. J. 731 Chr. gibt es

im Schatz von .Shosoin, v. Falke

Abb. 113.

12. Hahne und Palmetten, neben und

ubereinander mit verschiedenem Richtungsinn der Reihe wechselnd, Tfl. LXIII, u. m. Seiden-

stoff des Kunstgewerbe-Museum zu Berlin, vgl. O. von Falke, /. c. Abb. 103.

Festes, koperartiges Seidengewebe mit mattgelbem Muster auf weinrotem Grunde. Die Hahne,

ohne Kamm und Bart, aber mit den schonen Federn des Hahnenschwanzes, entsprechen genau

den in ihrer Gattung unbestimmten Hahnen von den Gewandern des Mahauts, Nr. 8. Die Pal-

metten sind selbstandige zieratliche Einheiten aus drei Teilen. Sie haben den sasanidischen

trapezformigen Fufi allerbaumlichenGebilde, beiderseits einen kleinenZweig mit geschwungenem

Blatt oder Knospe, und iiber einem kleinen Volutenkelch die grofie Bliite in halber Vollansicht,

mit vorwiegender Seitenansicht der Kelch- und Volutenteile, also in agyptischer Art. Vgl. diese

dreiteilige Einheit an den Baumen der Wandpfeiler oben pg. 108 s., und die gleichenElemente des

ganzen Musters, sowohl die Vftgel wie die Palmetten, aber auf Scheiben, also als Dinar-Muster,

auf dem Stoff Nr. 19.

II. RAUTENMUSTER. Dafi Rautenmuster ein sehr verbreitetes Schema der sasanidischen

Weberei waren, ist von vornherein wahrscheinlich, denn diese einfachsten Muster von unend-

lichem Rapport, unendlicher Fortsetzungsmdglichkeit, sind geborene Webemuster und werden

daher stets von der Weberei bevorzugt. Auf der Silberschiissel aus Wereino der Sammlung

Stroganoff in Petersburg, Smirnoff Tafel XXIX Nr. 57, auf der Shapur II. Eber jagend abgebildet

ist, hat die Satteldecke ein Rautenmuster; und ebenso der Kocheluberzug auf der Silberschiissel

Smirnoff Tafel CXIV Nr. 287. Die mittelasiatischen Malereien zeigen die Gewander ihrer Fi-

guren haufigst mit Rauten ge-

mustert, so GrOnwedel /. c.

Abb. 61, 65, 89, 94, 244, 664,

666. So wird man mit Recht in

den drei im Taq i bustan erhalte-

nen Rautenmustern nur zufallig

Abb. 36. Stoff Nr. 13

not. Gr.

seltene Vertreter dieser verbrei-

tetsten Klasse erblicken.

13. Rauten mit Rosetten,i4fcfc.J6.

Vom Besatz des Gewandes einer

Harfnerin im Boot.

Die Rosette ist die gleiche, die
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Abb. 37. Stoff Nr. 14, 4/s not. Gr.

das Muster Nr. 5 ausmacht, und wie die Zwickel fullende in Nr. 6. Die Dichte der Grundfiillung

ist im Vergleich mit Stoffen mit Rautenmustern aus Antinoe bemerkenswert.

14. Rauten aus Blattgewinden mit Rosetten auf den Schnittpunkten und Enten von wechselndem

Richtungsinn in den Feldern, Abb. 37. Obergewand der Rudrerinnen in den KOnigsbooten, vgl.

Tafel XLIX.

Die Blattgewinde, die die Rauten machen, sind Abkommlingedes hellenistischen Lorheergewindes,

und erinnern zugleich an solche reichere Bildungen, wie am Bogen des Taq i bustan, Abb. 18.

Am linken Armel sieht es so aus, als sei ein andrer Vogel, keine Ente gemeint. Die Ducchzeich-

nung des Entengefieders: gleichlaufige Streifen als Schwungfedern, eine geschuppte Scheibe als

Befiederung des Flugelgeleftks, entspricht der sonstigen Art der Durchzeichnung, die am besten

durch das Beispiel der gemalten Enten von Ming Oi bei Qyzyl, Tafel LXIIIo. erlautert wird.

15. Rauten aus Blattgewinden mit Rosetten auf den Schnittpunkten, Fullung von Enten nach

rechts, in Reihen wechselnd mit achtgliederigen Rosetten, Abb. 38. Obergewand einer Rudrerin

im Konigsboot.

Die Rauten und Enten wie in Nr. 14. Die Rosetten sind etwas mehr durchgearbeitet, aber im

Wesen genau den zwickelfiillenden Rosetten des Stoffes Nr. 6 gleich.

Nach diesen Beispielen und aus der Anschauung iiber die Rautenmuster uberhaupt heraus, wird

man eine Anzahl von zieratlichen Mustern als unmittelbare Abbildung sasanidischer Rautenstoffe

in Anspruch nehmen. Da ist zunachst die schdne in Daghistan gefundene Silberflasche der Er-

mitage, Smirnoff Tafel CXV Nr. 288, uberzogen mit den gleichen Rauten aus Lorbeergewinden,
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ter hatten wir auch das

Muster des Kapitells von

Kala i kuhna, Tafel LX
erkannt. Die Baukunst

verhalt sich etwa ebenso

wie die Silberschmiede

der Weberei gegeniiber:

p, f ""^ sie liebt es ihre Muster

J) r \J zu kopieren. /191/

Abb. 38. StoffNr. /5, nat Gr.

III. DINAR-MUSTER.
Die einzelnen Zierstucke

sind in runden Scheiben,

einfach oder abwech-

selnd, in Reihen meist

mitversetzten Axen uber

den Grand lose verteilt.

DieseScheiben,wieMtin-

und mitVogeln in denFel-

dern; die Silberschmiede

ist in dem MaBe abhangig

von derbluhendenWebe-

rei, daB sie deren Muster l

/jfe**x f<
kopiert. Dahin gehoren, \%fi(&

ferner die Muster aufden

Nebenseiten desKapitells

mit der Rosettenrejhe

,

Tafel LIX u., die urn so

mehr als unmittelbare

Stoffm sterabbildung

aufzufassen sind, als auf

dem Hippokampenstoff

des Britischen Museum

TafelLXIIl. die Pfauen-

schweifeeben diesMuster

aufweisen. Als Stoffmus-

zen, werden von den Morgenlandlern als Dinare bezeichnet; daher die Benennung dieses

Musters. Auch diese Gattung findet sich auf den Gewandern der mittelasiatischen GemSlde,

z. B. GrOnwedel /. c. Abb. 52, 1 16. Das Dinar-Muster taucht auf unter den altesten erhaltenen

Teppichen des islamischen Mittelalters in Konia in einer unserm Beispiel 16 nachst verwandten

Gestalt, vgl. Sarre, Seldschukische Kleinkunst, 1909, Tfl. XXIII.

16. Vier Dreiblatter, von herzfOrmiger Linie umschrieben, vereinigen sich mit den Spifzen nach

innen zu einer Rosette, Tfl. LXV o. 1. Vom Mantel der Anahit im Bogenfelde des Taq i bustan,

vgl. Tfl. XLIV und XLIX.

Jedes einzelne Herz gleicht, im Relief noch mehr als in der linearen Zeichnung, den herzformig

umschriebenen Dreiblattern an der obern Platte des Grottenkapitells, Tfl. LIV. Diese Gestalt

der Rosette ist sehr verbreitet, so auf Seiden aus Agypten in Sens, auf den Konia-Teppichen

und auf keramischen Stempeln aus Mesopotamien. /192/

17. Achtstrahlige Sterne auf Scheiben, Tfl. LXV o. r. Vom Mantel der Gottin auf dem Kapitell

mit der Bogenreihe, Tfl. LVI.

Man kann diese Rosette als Lotosbliite in Vollansicht, oder aber als Stern fassen. Da im Hymnus

auf Anahit von dem mit hundert Sternen besaten Umhang der Gottin gesprochen wird, so konnte

man in einem Sternenmuster, das hier schon zum zweiten Male auf dem Mantel einer Gottin

vorkommt, wohl eine Anspielung oder Umdeutung des Sternenhimmels erblicken. Doch ist die

Abbildung die unmittelbare wirklich gewebter Rosettenstoffe, wie aus der Abmalung eines solchen

sasanidischen Stoffes aus Toyoq Mazar, Tfl. LXV u. zweifellos hervorgeht.

18. Hahne in Scheiben, Tfl. LXIII u. Von den Hosen der Mahauts der zweiten Reihe treibender

Elefanten, Tfl. XLVIII. Der Raum auf dem Schenkel der kleinen Mahautgestalt ist viel zu klein,

unr mehr als einer Scheibe Platz zu geben; so kann man nicht aussagen, ob etwa der Richtungs-
17 HERZFELD, Atien
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Abb.39.StoffNr.20

not. Gr.

Abgesehen von der Fassung der

beiden Elemente in Dinare, ent-

spricht das Muster bis in alle Ein-

zelheiten dem Berliner Seidenstoff

Tfl. LXIII u. m. Das ist wiederum

der Beweis derTreue, und fur den

Berliner Stoff Datierung und Ur-

sprungszeugnis, fur das Relief Vor-

stellung von Farbe und Hand-
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sinn oder die ganze Scheibe mit

einem andern Gegenstand wech-

selte. Die Vogel sind dargestellt

wie immer.

19. Vogel und Lotos auf Scheiben,

neben- und ubereinander wech-

selnd, Tfl. LXIII u. Vom Gewand

der Mahauts der dritten Reihe trei-

bender Elefanten, Tfl. XLVIII.

werk. — Die Vogel sind wie sonst gezeichnet. An diesen in Dinare eingefaBten Beispielen springt

mehr als sonst der enge Zusammenhang zwischen den Webereimustern und denen der Stein-

schneiderei, deren liebste Motive solche Tierchen sind, in die Augen. Wie Baukunst und Silber-

schmiede, so bereichert sich auch die Steinschneiderei der Spatzeit an den Mustern der Weberei.

- Die Pflanze ist eine dreispSltige Bliite in reiner Seitensicht, also diesmal als Lotosbliite Sgypti-

scher Art zu bezeichnen. Sie sitzt an einem Stiel, von dem noch zwei winzige dreizipflige Bltit-

chen abzweigen. Der Stiel hat den trapezformigen Fufi. Das Ganze ist also als zieratliche Einheit

empfunden und daher baumartig mit alien Teilen eines pflanzlichen Organismus versehen./193/

20. Eberkopfe auf Scheiben, nach links, Abb. 39. Am Rock der Rudrerinnen des Kdnigsboots,

vgl. Tfl. XLIX.

Der Keiler als Bild der Kraft und des Mutes, wie als Wild edlen Waidwerks ist in der sasani-

dischen Kunst ein beliebter Cegenstand. AuBer auf den Jagdbildern des Taq i bustan und auf so

vielen Silberschiisseln kommt er auch auf verschiedenen Siegeln vor. Es wird auch tiberliefert,

dafi fur gewisse Zwecke ein Eberkopf das konigliche Siegel war. Einer von Khosrd's II. grofien

Feldherrn, Farrukhan, trug den Titel Shahrvaraz, d. i. Reichseber. Die Zoroastrier teilen also

nicht etwa die semitisch-islamische Anschauung von der Unreinheit des Schweins.

Das Vorkommen dieses Eberkopf-Musters am Taq i bustan, ist wieder von hohem geschicht-

lichem Bezug: in ein Fetzchen eines solchen Stoffes, in den Khosro II. seine Rudrerinnen klei-

dete, hiillte einst ein frommer Monch in einer rheinischen Kirche eine heilige Reliquie, als in die

kostlichste Hiille, die er land; dies Fetzchen wird heut im Kunstgewerbe-Museum in Berlin

aufbewahrt. Und im fernen chinesischen Turkistan malte zu gleicher Zeit ein andrer, buddhi-

stischer Monch ein Stiickchen kostbaren Besitzes seines Klosters in einer Hohle ab, eben den

gleichen sasanidischen Seidenstoff, dessen Bild, nun abgeldst, im Vdlkerkunde-Museum zu Ber-

lin verwahrt wird, Tfl. LXIV.

III. CORONA-MUSTER. Den Namen des Musters wShle ich nach den KrSnzen von Herz-

blattern oder Lorbeergewinden oder meist einfachen oder doppelten Perlenreihen, die den Haupt-

gegenstand der Darstellung umschliefien. So ist das Muster dem Dinar-Muster aufs engste ver-

wandt, unterscheidet sich von ihm aber nicht blofi in der Corona-artigen Ausbildung des Run-

des, sondern darin dafi diese Coronaa durch ein zweites Element, meist Zusammenstellungen

von Palmetten und Rosetten, in den Nebenaxen erganzt werden. Die Coronae werden seltener

von einfachen Rosetten, Mondsicheln, haufiger von Tierkdpfen, ganzen und doppelt gegenstan-
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digen Tieren, in den reichsten Beispielen von Tieriiberfallungen, Jagdbildern und ganzen Ge-

malde-Entwurfen gefullt.

Auch in der gesamten abendlandischen Weberei ist dieses Muster, das gelegentlich als »rotae

siricae"
y
d.i. assyrische Kreise, benanntwird^eit verbreitet. In den abendlandischen Beispielen

sind die Kreise noch oft nicht vereinzelt, sondern ein Kreisgeflecht von Bandern. Darin stimmt

das Schema iiberein mit dem uberhaufigen Vorkommen in der Mosaikkunst. Es stammt also von

der griechischen Gestalt des Flechtbandes ab. In den sasanidischen Beispielen dagegen kommt

die ursprungliche Verflechtung nie mehr vor. Das Schema hat sich also von seiner Ursprungs-

gestalt weiter entfernt, als die abendlandischen Formen. Daher kann man nicht die westlichen fur

abhangig von den ostlichen betrachten, eher umgekehrt, trotz der Bezeichnung n rotae siricae*

.

Die Vorstellung von der morgenlandischen Herkunft des Musters hatte man nicht aus unwahr-

scheinlicher, geschichtlicher Kenntnis, sondern sie stammt einfach von der haufigen Verwendung

auf sidonischen Stoften, bei der iiblichen Vermischung der Begriffe Phonizien, Syrien und

Assyrien im spaten Alteram.

Dieses bezeichnendste aller sasanidischen Muster hat in echten Stiicken mit Vorliebe die Coro-

nae in Gestalt einfacher oder doppelreihiger Perlendiademe, mit viereckigen SchlieBen auf den

Axenpunkten. Das ist genau die Gestalt der Corona, wie sie die Genien des Taq i bustan in

den Handen tragen, und wie sie in dem Belehnungsbilde im Bogenfelde in Ohormizd's und

Anahit's Hand und sonst so oft bei Gdttern und Konigen erscheinen. Eine solche Corona halten

auch oft die dargestellten Vogel im Schnabel, wie auf dem Entenstoff von Ming Oi bei Qyzyl,

Tfl. LXIII o. So entsteht der Eindruck, als habe dieser noch so deutlichen Form ein eigentum-

lich sasanidischer, geheimer Sinn zu Grunde gelegen. Die Form ist ein Perlendiadem. Dies

Perlendiadem tragen bereits die Arsakiden. Aber Form und Namen haben sie und ihre Nach-

folger, die Sasaniden aus dem Griechischen entlehnt. Haufig sind die SchlieBen, die zwei sich

beriihrende Coronae verbinden ihrerseits wieder als kleine Coronae ausgebildet, die dann im

Mittelpunkt eine Mondsichel enthalten. Da diese Mondsichel, gelegentlich auch als Gegenstiick

die Sonnenscheibe von etwa 12 Sternen in Perlenform umgeben, dies alles auf einer runden

Scheibe, oft in den Scheitelpunkten der Gewolbe der mittelasiatischen Hohlen erscheint, so

mochte man dort und in den kleinei* Coronae der sasanidischen Stoffe gern eine gegenstand-

liche, auf den Himmel, Sonne, Mond und Sterne bezogene Bedeutung erblicken.

21. Rosetten in Coronae, dazwischen lanzettliche Blatter, Tfl. LXV u., nach dem von GrOn-

wedel nach dem Urbild angefertigten Aquarell. Zieratliche Rahmenmalerei aus der Mucilinda-

Hdhle bei Toyoq Mazar, vgl. GrOnwedel, /. c. p. 325, fig. 652.

Die Coronae haben 24 groBe und in den Zwickeln doppelt soviel kleine weiBe Perlen auf schwar-

zem Grunde. Sie umschlieBen ein hellgriines Feld, mit Lotosbliiten in Vollansicht. Diese haben

zwei Blattkranze von je 7 weifigeranderten, rehbraunen Blattern; und in der Mitte den Nelum-

bium-Fruchtboden mit 7 Punkten in etwas abweichend brauner Farbe. Der Grund des Stoffes

ist rehbraun wie die Lotosbliiten, und die lanzettlichen Blatter sind, in bezeichnend weberischem

Farbenwechsel, wieder hellgrun. — Ein Blick auf das Muster Nr. 17 vom Mantel der Gottin

auf dem Kapitell, Tfl. LXV o. r. zeigt, daB der fromme Maler von Toyoq Mazar einen solchen
!7»
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Abb. 40. Stoff Nr. 22, 2/s nat. Gr.

sasanidischen Stoff getreu abgemalt hat. Die

Zahl Sieben der Blatter, gegenuber der Acht

des Umhangs der Gottin ist zu beachten:

Zahlen sind nie sinnlos im Morgenland.

22. Mondsicheln im Perlenkreis, an den Be-

riihrungsstellen mit gegenstandigen drei-

lappigen Bliiten. Abb. 40. Aufgenahte, mit

Perlen besaumte StofFstucke auf den Rdcken

der pfeilreichenden Frauen im Kdnigsboot,

vgl. Tfl. XLIX und Flandin pi. 11.

Dem formlichen Eindruck nach, abgesehen

von der Gegenstandlichkeit der Mondsichel,

erinnertdasMusteranKantenmuster,Gesims-

zierate der klassischen Baukunst, von denen

in Anm. 194 eine Anzahl auf morgenlandischem Boden gefundener Beispiele zusammengestellt

sind. Antike Gesimszierate, Kymatien, sind sicher der Ursprung dieses Musters, das daher

auch neben andern Gesimszieraten reihenweis wiederholt in dem Gipsschmuck der Wandsockel

von Samarra auftaucht. Die Mondsichel, die hier die kleine Perlen-Corona fiillt, hat, erwagt man

die Haufigkeit astraler Sinnbilder in diesen Stoffen, gewifi gegenstandliche Bedeutung, wie im

Bogenscheitel des Taq i bustan und an den Konigskronen.

23. Enten von wechselndem Richtungsinn in Coronae, Tfl. LXIII o. nach dem Urbild im Vdlker-

kunde-Museum zu Berlin, Wandmalerei aus der „gr6fiten H6hle a von Ming Oi bei Qyzyl. vgl.

GrOnwedel /. c. pg. 78 s, fig. 172, Hdhe 45 cm.

Sofern die Farben der Malerei nicht chemische Veranderungen erlitten haben, scheint das Bild

wenig farbenreich gewesen zu sein. Nur schwarz, graublau, gelb und weifi scheinen in webe-

rischer Weise miteinander zu wechseln. Die Coronae mit 24 grofien weiBen Perlen ; auf den

Beriihrungspunkten SchlieBen in Gestalt der erwahnten kleinen Coronae aus 11 bis 14 Perlen,

Sternen, urn eine gelbe Mondsichel auf blauem oder weifiem Grunde herum. /195/. Die Enten

stehn auf perlenbesetztem Sockel, statuenhaft, wie die dwi Figuren im Bogenfeld der Grotte.

Im Schnabel halten sie die Coronae, wie auch der Vogel der Hahnenschussel Smirnoff Tfl.

LVI Nr. 90 in der Ermitage, und sonst, anstatt des im iibrigen Hellenismus iiblichen Bliiten-

zweiges. Bezeichnend ist der Wechsel der Innenzeichnung der Enten : der Leib bald rund ge-

schuppt,bald gerautet, bald gestreift, die trennenden Linien dabei fein gebogt; Hals- und Schwanz-

federn und die Schwungfedern der Flugel gegen die sonstige Befiederung abgesetzt durch wider-

natiirliche Perlenbander. Das ist Weberweise, wie wir sie an Tieren und Pflanzen,an den Bliiten-

kronen der Wandpfeiler, an den Zieraten der verschiedenen Kapitelle nun schon so oft bemerkt

haben. Kein anderes Kunstgewerbe als die Weberei ware auf solche Weisen abwechselnder

Stilisierungen verfallen. In den Zwickeln zwischen den Coronae je ein Stengel mit drei runden

Bliiten, auch das ein ganz echter Zug : ein Gegenstiick zu den Lotosbluten mit Knospen und

Wurzel der Stoffe Nr. 12 und 19 /196/.

24. Eberkopfe nach rechts in unverbiindenen, perlbesetzten Coronae, Tfl. LXIV nach dem
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an Ort und Stelle angefer-

tigten Aquarell GrOnwe-

del's. Wandmalerei aus der

Hohle 38 (Klementz) von

Toyoq Mazar, vgl. GrOn-

wedel /. c. p. 33 1 , fig.663.

Hochroter Grund, schwar-

ze, mit weiBen Perlen be-

setzte Coronae. Ihr Innen-

feld von 29 cm dm. orange-

farben. Der Eberkopf

himmelblau mit weiBen

Hauern und Zahnen, wei-

8en, braunrot gerandeten

Flecken am Maulwinkel,

Nasenbein, beiderseits der

Ohren und an der Kehle.

Die kleinen Ohren sind

rosa, der Gaumen, Zunge,

Riissel und Halsborsten

hochrot bemalt. Mit diesen

grofien Scheiben wechseln

kleine Coronae von 4 !
/2 cm

dm., die in der Mine eine

geschlossene Mondsichel

mit rotem Grund, darum 6

oder 8 weifie Stern-Perlen

tragen. Wie die Eberkopfe

dem Gewandmuster der

Rudrerinnen
>
Nr. 20 genau

entsprechen, so auch die-

se Zwischenfiillungen den

SchlieBen des Hippokam-

pen-Stoffes im South-Ken-

sington-Museum, Tfl. LXII

o. 1. Wieder ist das bud-

dhistische Bild die treue

Wiedergabe eines echten

sasanidischenSeidenstoffes.

Das Kunstgewerbe - Mu-

seum zu Berlin besitzt ein

Stiickchen einer solchenAbb. 41. StoffNr.26

Seide, das ohne das Bild von Toyoq Mazar und das Reliefvom Taq i bustan kaum verstandlich

geworden ware und daher in Otto von Falke's Werk noch nicht erschien und hier zum ersten

Mai verftffentlicht wird

:

25. Coronae mit Eberkopfen, keine Zwickelfullung, Tfl. LXIV o. Seidenstoff des Kunstgewerbe-

Museums zu Berlin. Das Stiickchen ist 14 : 11 cm grofi, der vollstandige Durchmesser der Co-

rona wurde etwa 20 : 18,5 cm betragen. Das Stiickchen stammt aus der Sammlung Schnutgen

zu Koln und gelangte 1884 ins Museum; seine Heimat ist dieser Herkunft nach eine rheinische

Kirche.

Der Stoff ist ein aufierordentlich dichtes KOpergewebe. Die Kette ist Zinnoberrot, kommt aber

abgesehen von den Stellen, wo der SchuBfaden heute abgerieben ist, nirgends zur Geltung, da

sie durch den sehr genau gewebten SchuB in dunkelblau, hellblau und weifi vollig verdeckt wird.

Da der Stoff keine Zwickelfullung hat, kann das Rot auch im vollstSndigen Muster nicht er-

schienen sein, falls nicht Zunge und Riissel rot waren. Erhalten ist ein Viertel der Corona mit

je 5, also im Ganzen 20 Perlen, - so genau kopiert der Maler von Toyoq Mazar, und selbst

der Mafistab ist nicht sehr verandert. Auf den vier Hauptpunkten safien viereckige Schliefien.

Erhalten ist ferner vom Kopfe das lebendige Schweinsauge, beide kleinen Ohren, die Halsbor-

sten und zwei der dreieckigen Flecken des Kopfes. Mit Hilfe der Malerei von Toyoq Mazar

kann der Stoff ganz hergestellt werden.

26. Zwei gegenstandige Adler in Corona, Grund gestielte HerzblStter. Abb. 41. Hosen des K6-

nigs unterm Sonnenschirm, vgl. Tfl. LI.
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Das Muster ist nicht ganz vollstandig. Die Coronae, hier mit kleinen Rosetten besetzt, scheinen

in ziemlich weiten Abstanden gesessen zu haben. In ihrem Felde ein Paar gegenstSndiger Adler

in wappenhafter Symmetrie. Sie standen gewifi, wie die Enten aus Ming Oi, Tfl. LXII o. auf

Sockeln oder auf einer gesprengten Palmette. /197/ Der Grund ist ein regelmafiiges Streumuster

von gestielten Herzblattern, Pique-Assen. Dafi das einzelne Blatt hier mit Stiel und trapezfor-

miger Wurzel eben wie ein Pique-As erscheint, ist wohl insbesondere sasanidisch. Das ganze

Muster, in einer Abwandlung, wo die Coronae zu Vierpassen geworden sind, wird noch lange

in byzantinischen Stoffen nachgeahmt, vgl. O. v. Falke /. c. Bd. II fig. 218; das Grundmuster

allein ist sehr haufig auf gemalten Gewandern der Fresken von Samarra, und kommt auch im

Gewolbe-Mosaik einer alten Kirche des Tur AbdTn als Nachahmung eines sasanidischen

Stoffes vor.

27. Coronae mit Hippokampen und zieratliche Zwickelfiillungen, Tfl. LXII u. — Gewand des

Reiterbildes Khosro's II., vgl. Tfl. XLIII.

Die Coronaesind in diesem wundervoll gezeichneten, mitunvergleichlicher Zartheit reliefierten Stoff-

bilde als Lorbeergewinde, mit Rosetten oben und unten gebildet. Sie beriihren sich nicht, wie bei

dem Stoffmit den gegenstandigen Adlern. Angeordnet sind sie in nicht versetzten Axen.Jede Corona

fiillt ein Mischtier, ein Fabelwesen, das man am besten mit der griechischen Bezeichnung Hippo-

kamp, also Meerpferd belegt, so wenig es von diesem seinen Ahn bewahrt hat; denn nur noch

die Haltung, die senkrechte Brust und der geschwungene Hals verleihen dem seltsamen Tier

etwas Pferdehaftes. Der Kopf ist eines Raubtieres, dabei hunde- und auch drachenahnlich, die

Tatzen sind eines Lowen, dazu die machtigen Schwingen vieler Fabeltiere. Das uns wider-

strebendste ist, daB dies Saugetier in einen schonen Pfauenschweif ausgeht, der anstelle des

Delphinenschwanzes getreten ist. Die ganze Ahnenreihe dieses Tieres kann hier nicht aufgezeigt

werden. Ein Beispiel aus dem Obergangsgebiet vom Abend- zum Morgenland gibt Tfl. LXI o.,

den groBen Hippokampen, der an der Schauseite des Palastes von Hatra neben einer Hallen-

offnung einfach aus der Wand hervortritt, ohne Rahmen, ohne Gegenstiick, ohne bauliche Be-

griindung, offenbar ein Talisman. Zu diesem Tiere sind die Drachen zu vergleichen, die auf dem

Tiirsturz zum Eingang des Sonnentempels eine Biiste des Sonnengottes, des Shams, anbeten,

und die ahnlichen Greifen, die in Ninive gefunden sind und auch aus der Zeit um die Wende

unsrer Aera stammen. Die Familien&hnlichkeit dieser Tiere mit den altesten Gestalten des chine-

sischen Drachens kann nicht zufallig sein, sondern bezeugt Blutsverwandtschaft. Und wenn nun

im Ilten Jhdt. n. Chr. der Pfau in prachtvoller, unserm sasanidischen Hippokampen' aber in

Bewegung, UmriB und Gliedern verwandter Stilisierung auftritt, z. B. der „Rote Vogel" am

rechten Pfeiler von Shen in K'iu-hien, oder um 500 als Gefahrt einer Hindu-Gottin am Ein-

gang einer Grotte von Yiinkang, so wird man im ganzen Zusammenhang unsrer kunstgeschicht-

lichen Betrachtungen wiederum darauf gefuhrt, daB die Umwandlung des hellenischen Hippo*

kampen zum sasanidischen mit seinem Pfauenschweif und seiner groBen indisch-chinesischen

Verwandtschaft, in dem ostlichsten Gebiet des Hellenismus stattgefunden haben mufi, das sich

immer mehr als Ursprungsland der sasanidischen Kunst entschleiert, in Baktrien. Von groBter

Bedeutsamkeit fiir diese Zusammenhange ist die Silberschussel mit dem Drachen aus Samara

in der Ermitage, Smirnoff Tfl. CXXIV Nr. 310. /198/
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Abb. 42. Stqff Nr. 28, 3A nat Gr.

Die Zwickel fallen Rosetten aus vier doppelt gerandeten Herzblattern, kreuzformig durchsetzt

von Knospenformen, also eine reichere Ausbildung der Rosetten von Nr. 4 und 5. Darum legt

sich ein Kranz von vier zu je drei angeordneten Knospen. Ihre Spitzen stofien an einfache Ro-

setten aus vier Herzblattern, die in den Axen der Coronae sitzen. Die Innenzeichnung dieser

pflanzlichen Teile ist vfillig gegennaturlich und ganz von Schuppung in Herzform, Wiederholung

des Umrisses bestritten, also bezeichnend weberisch und auch bezeichnend sasanidisch.

28. Hippokampen auf einem Streumuster von Rosetten, Abb. 42 u. 43 Gewand des Kdnigs im

Boot, vgl. Tafel XLIX

.

Trotzdem das Muster nicht zu den Corona-Mustern gehdrt, habe ich es als Spielart des Hippo-

kampenstoffes 27 hier eingefugt. Als Mustergattung miiBte man hierfur eine neue Klasse erdffnen,

in der zwei Grundsatze, Streumuster und figiirliche Darstellungen sich
4mischen.

Die Hippokampen gleichen denen desReitergewandes. Die Pfauenschweife sind einfacher gerahmt.

Auf dem Armelstiick Abb. 43 spielt der Hippokamp etwas in der Schlankheit und Steilheit seines

Halses und der Lange seiner Schnauze. Das Grundmuster sind vierblattrige Rosetten aufScheiben.

Das Armelstiick zeigt gut, wie Darstellung der Gewandmuster und Oberbleibsel alten Falten-

wurfs sich miteinander vertragen mussen.

Digitized byGoogle



136

Abb. 43. Stoff Nr. 28, 4/s not. Gr.

29. Hippokampen in Coronae, mit

Mondsichel aufden Beruhrungspunk-

ten, Palmetten-Zusammenstellungen

in den Zwickeln. Tafel LXII o. 1.,

Seidenstoff des South Kensington-

Museum, vgl. O. v. Falke/.c. Abb. 96,

Tafel XX. Ein weiteres Stuckchen

dieses Stoffesim Museum derdekora-

tiven Kiinste zu Paris.

Die Coronae von 24 grofien Perlen,

wie die ganze Zeichnung in goldgetb

auf blaugrunem Grunde ausgefuhrt,

entsprechen in ihrem Wert und Ge-

wicht ganz denen der Malereien von

Toyoq Mazar und Ming Oi. Die

Schliefien, kleine Coronae von 16

Perlen oder Sternen um die Mondsichel herum, gleichen denen vom Eberstoff aus Toyoq Mazar.

Der Hippokamp selbst, das Merkmal des Stoffes, ist genau der Hippokamp des Reiterstoffes.

Nur sein Pfauenschweif ist etwas anders innengezeichnet, und zwar mit dem Stofftnuster, das die

Nebenseiten des Kapitells mit der Rosettenreihe tragen.

Die Zwickelfiillungen lehren etwas Neues in der sasanidischen Weberei und Zierkunst kennen.

Um eine Rosette nach Art des Musters Nr. 5 schwingen acht flache Bogen, an deren Spitzen

wechselnd zwei Arten von Palmetten sitzen. Die Bogenverbindung altmorgenlandischer Art wie

an der Hohlkehle des Taq i bustan. Die Palmette der Diagonalen erinnert an die funfte Gattung

der Palmetten des Kapitells von Kala i kuhna. Die Palmetten in den Axen sind ihrem Wesen

nach agyptische Palmetten, am ahnlichsten den Blutenkronen der Grottenkapitelle und derGattung 3

von Kala i kuhna. Im ganzen ist die Zwickelfullung entschieden altertumlicher, als die des

Reiterstoffes, und ist sie daher den zieratlichen Entwurfen auf agyptischen Stoffen viel ahnlicher,

als jene. Moglicherweise ist der Hippokampen-Stoff von South Kensington um mehr als hundert

Jahre alter, als der Taq i bustan, und ist er, ebenso wie der folgende Stoff, und vielleicht auch

der Hahnenstoff des Berliner Kunstgewerbe-Museums der Vertreter eines Slteren und feineren

Stiles.

30. Hahne in Corona, reiche zieratliche Zwickelfiillungen. Tfl. LXII o. r. - Seidenstoff aus dem

Schatz Sancta Sanctorum, Vatican, vgl. O. v. Falke, Abb, 89 Tfl. XXL
Die Coronae beruhren sich hier nicht, wie in mehreren Fallen ; sie tragen keine Perlen, sondern

abwechselnd blaue und r<pte, heller gerandete Herzblattchen. Ihr auBerer Rand ist ein Flechtband.

Zu diesen Coronae vergleiche den Kocherbezug der Silberschiissel Smirnoff Tfl. XXXII Nr. 60

und den Rand der Dadhburzmihr-Schiissel Smirnoff Tfl. XXI Nr. 48. Die Hahne in den Kreisen

wechselten gewifi mit den Reihen ihre Richtung. Sie haben einen von bunten Perlen umrahmten

Nimbus, und eine auBerordentlich wirksame Innenzeichnung von reichem Farbwechsel. Sie sind
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die besten erhaltenen Vogelzeichnungen auf sasanidischen Stoffen. Wie die Enten von Ming Oi

stehen sie auf Sockeln.

War die vollige Deckung von Stoff und Relief im vorigen Beispiel beim Hippokampen in der

Corona erreicht, so hier in den Zwickelfullungen. Ihre Mitte ist ein blaues, heller gerandetes und

durch ein goldgelbes Kreuz geteiltes Quadrat, an dessen Eckeq unmittelbar, an dessen Mitten

an Volutenkelchen Bltiten sitzen. Die Eckbliiten haben einfache Knospenfom. Die Mittelbliiten

gehoren zur Gattung der assyrischen Palmetten, wie die Gattung 2 des Kapitells von Kala i kuhna.

Um diese Mitte legt sich genau der Kranz von zu drei gruppierten, sich mit den Spitzen be-

ruhrenden Knospenformen, wie auf dem Relief. Die farbige Wirkung, ja der farbige Sinn der

Schuppung durch Herzblattchen ist hier offenbar. In den Axenpunkten die gleichen Lotosrosetten,

wie dort. Auch bei diesem schonen Stoff, dessen Zeichnung sich so scharf vom hellen Grunde

abhebt, ist die Entstehungszeit wohl etwas alter als die des Taq i bustan.

Beide Stoffe zusammen spiegeln den Hippokampen-Stoff von Khosro's Gewand wieder. Dies

sasanidische Muster war sehr beliebt. Und daher lebte es lange nach. Einen Nachkommen des

Hippokampen, dessen Stammbaum wir nur andeuten konnten, zeigt Tafel LXI u. Es sind ein

Paar von kolossalen Bildwerken des Museums zu Konstantinopel, die zu einer groBen und

zahlreichen Gruppe von Nachbildungen morgenlandischer oder byzantinischer Stoffe in Stein

oder Marmor, in hoher Plastik und groBtem MaBstabe gehoren. Doch ist diese Gruppe aus ganz

anderm Geist und zu ganz anderm Zweck geboren, als etwa die Stoffdarstellungen des Taq i bustan.

Diese bilden die Muster der Gewander nach, die die auftretenden Gestalten trugen. Dort hin-

gegen war die Grundlage die Sitte, Kirchenwande mit kostlichen Stoffen, Paramenten zu behSngen,

eine Sitte, die wohl auch iiber das kirchliche Gebiet hinausgriff, und aus der der Gedanke ent-

stand, nicht nur die inneren Wande, sondern auch die auBeren mit Nachbildungen in Stein von

solchen Stoffen zu schmucken, und bei einem Oberwuchern malerischer und kleinkiinstlerischer

Gedanken, wie in der spatsasanidischen Baukunst, die Wande gelegentlich ganz damit zu iiber-

spinnen. Vielfach wurden zu diesem Zweck alte Stucke kirchlicher Innenausstattung wieder

benutzt; in andern Fallen wurden die Schmuckplatten frisch nach den in den Paramenten gege-

benen Stofftnustern gearbeitet. In diesen Kreis hinein gehoren die riesigen Platten von Konstan-

tinopel, wobei ich ununtersucht und dahingestellt sein lasse, ob die schon 1899 in einem Han

in Stambul gesehenen und 1906 ins Museum verbrachten Platten byzantinische oder kleinasiatische

Arbeiten seien. /199/

Das sind die kostlichen Seidengewebe, die uns im Bild der Taq i bustan erhalten hat.

Nicht mehr der Seidenweberei, aber einem nahestehenden Kunstgebiet, der Wollwirkerei oder

vielmehr der Teppichknupferei gehdrt ein letztes sehr beachtenswertes Stiick an, das auch auf

dem Bilde der Schwarzwildjagd dargestellt ist, Abb. 44.

Aus den beiden rechten Booten Tafel XLVI sieht man einen Teppich heraushangen. Am Boote

des Konigs hangt er in reichem UbermSBig regelmaBigen Faltenwurf, mit den bekannten diiten-

haften Bildungen und dazwischen Bogenlinien iiber den Bootrand. Am Boot der Harfnerinnen

liegt er glatt und anstatt der Fatten ist das Teppichmuster dargestellt. Man sieht eine umlaufende

Kante von doppelreihigen Perlen, mit viereckigen SchlieBen. Das ist bekannt. Den Grund hin-

gegen uberzog eine Ranke. Zu sehen ist nur das den Bootrand uberhangende Stiick, in der iiber

18 HERZFELD, Atlca
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Abb.44. Teppich im Boot der Harfnerinnen, Schwarzwildjagd im Tdq i bustdn 9

3/4 nat.Gr.

Abklatsch hergesteltten Zeichnung Abb. 44 durchgearbeitet. Aber der Lauf der Ranke kann

daraus mit Sicherheit erganzt werden, wie es in der Zeichnung in rein linearer Form geschehen

ist. So ergibt sich eine recht richtig in ihrem Wachstum aufgefaBte Wellenranke, die nur je eine

Bliite oder Frucht am Ende der starken Einrottungen und nur je eine Knospe oder Cirrhus in

den Zwicketn und Zwischenraumen hat; Abzweigungen fehten sonstganz. Diese blatt- und bliiten-

arme Ranke ist aufs engste dem Baumschema der Wandpfeiler verwandt, das ja auch nur wenig

Abzweigungen und Btiiten nur an den Enden der Aste aufweist, wahrend ein Btick auf die Ranken

von Hatra, Tafel XLI, lehrt, daB hellenistische Ranken sonst viel laubreicher sind. Die Armut

an Btiiten und Blattern und Abzweigungen ist auch kennzeichnend fiir die sasanidischen Wellen-

ranken auf den Silberarbeiten, wie die schon mehrfach angezogene Hahnenschiissel und die

Tigerinschussel der Ermitage.

An sich muB diese Wellenranke, wie jede Wellenranke hettenistisch sein. Aber diese blatt- und

bliitenarme Spietart muB wiederum ein Gewachs des ostlichsten Hellenismus, des baktrischen

sein. Vorstufen dieser Entwicktung lassen sich an einigen ats indo-skythisch und ahnlich b£zeich-

neten Silberarbeiten beobachten. Es ist sehr beachtenswert, daB dies alteste uns formal bekannte

Werk der Teppichkunst lehrt, daB auch diese Kunst, die uns als orientalissima erscheint, von

Anfang an unter der Herrschaft griechischen Geistes gestanden hat.

Damit ist die Beantwortung einer Frage vorweg genommen, die wesentlich ist, und in der die

Bedeutsamkeit des unschelnbaren Bildchens liegt : war der kleine Teppich ein gewirkter oder

ein gekntipfter? Das heiBt doch, war er uberhaupt ein persischer Teppich in unserem Sinne?

Meine Oberzeugung ist, daB dieser Teppich geknupft war. Sein Muster ist eine Wellenranke,

von der nur eine streifenformige Entfaltung zu sehen ist, die aber ohne weiteres iiber eine Flache

ausgesponnen werden kann. Auf keinem der vielen gewebten Seidenstoffe, den hier besproche-

nen, noch sonstigen, auf keiner der selteneren Wollwirkereien - ein Stuck befindet sich in der

Schliemann-Sammlung des Volkerkunde-Museums zu Berlin, - kommt dies Muster vor. Die

von der Seidenweberei verlangte starre Symmetric ist dem Wellenrankenmuster mit seinen wech-

selnden Windungen abhold. Und urn 600 n. Chr. hat der Stil der Seidenweberei langst auch das

freiere Gebiet der Wollwirkerei erobert. Hier aber, auf der einzigen Darstellung eines Teppichs,

nicht eines Gewandes, taucht sofort ein Muster auf, das auf keiner Gewanddarstellung noch auf

einem erhaltenen Stoffe vorkommt, das in seiner Form sich fiir Seidenweberei wenig eignet,
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andrerseits der Zierkunst der Zeit durchaus bekannt und in Kniipferei ohne Schwierigkeit her-

stellbar war, und das endlich ja doch das bezeichnende Muster der schonsten aller Perserteppi-

che ist, die Wellenranke. Das ist kein Zufall und spricht taut dafiir, daB der Teppich im Boot der

Rudrerinnen tatsachlich das alteste uns erhattene Bild eines persischen gekniipften Teppichs ist

Es gibt noch eine zweite nicht viel jiingere Darstellung eines Teppichs auf einer nachsasanidi-

schen Silberschiissel der Sammlung Stroganoff in Rom, Smirnoff Tfl. XXXV Nr. 64; da hockt

ein Konig auf einem Teppich. Wiederum ist der Schmuck des Teppichs eine freie, unsymme-

trisch wachsende Blattranke. DaB hier zum zweiten Mat kein Webemuster, sondern die freiere

Ranke auftritt, mag als Bestatigung dafiir gelten, daB nicht der Zufall sein Spiel treibt.

Dann gab es also am Ende der Sasanidenzeit schon persische Knupfteppiche. Und es erhebt

sich nun die Frage: waren die beruhmten geschichtlichen Teppiche, die in atten arabischen Be-

schreibungen geschildert werden, auch solche Knupfteppiche ? Vor allem war der unvorstellbar

kostbare Schatz Khosro's II., der Bahdr i Khosro
y „ Khosro's Friihling", der ungeheuer groBe

goldsilberne, mit Juwelen bestickte Teppich, der den Thronsaal von Ktesiphon bedeckte, und

der den arabischen Eroberern zur Beute fiel, die nichts damit anzufangen wufiten, als ihn in

Stlicke zu zerschneiden, und die Anteile einzeln fur unschatzbare Prelse an Juwelenhandler zu

verkaufen, war dieser w Friihling Khosro's
41

auch ein Kniipfteppich ? /200/ Ist man von dem Da-

sein der Knupfteppiche in dieser Zeit uberzeugt, so braucht man nur an die kostlichen Polen-

teppiche der Sefewidenzeit zu denken, und daran daB noch Nasr al-dTn auf einem mit echten

Perlen umrandeten Teppich sitzend Audienz erteilte, und daB in den Moschee-Schatzen von

Nadjaf, Karbala und Mashhad Knupfteppiche mit Gold- und Silberbroschierung und Juwelen-

stickerei von riesiger GrdBe aufbewahrt werden, urn geneigt zu sein, die Frage zu bejahen. Aber

es gibt auch etwas, was dagegen spricht. In der aus dem alten Khvatai-namak, dem sasanidischen

Kdnigsbuch flieBenden Beschreibung von Khosro's Thron sagt al-Tha alibi: „Der Thron war

ganz von vier Teppichen aus gewirktem und mit Perlen und Rubinen besticktem Goldbrokat

bedeckt, deren jeder eine der Jahreszeiten versinnbildlichte". Hier gab es also den Friihling

Khosro's in juwelenbesticktem Goldbrokat, und diese Analogie spricht daftir, auch Khosro's

Friihling von Ktesiphon fiir einen solchen Goldbrokat anzusehen. Bleibt also fur diesen beson-

deren Teppich die Frage seiner handwerklichen Art offen, so ist doch das Dasein von Knlipf-

teppichen denkmalsmaBig erwiesen.

BESCHLUSS
Die letzten Jahrzehnte des sasanidischen Reichs sind Zeiten fast ununterbrochnen, mit Anspan-

nung der letzten Kraft gefuhrten Kampfes mit Ostrom. Der Gegensatz, in den Iran und Rom

seit den Tagen Mithradates' d. Gr., des „ultor injuriae parentum" gestellt sind, geht seinem

letzten Austrag entgegen. Als Khosro Parwez im Jahre 590 den Thron besteigt, ist Iran nicht

nur durch diesen SuBeren Kampf, sondern auch durch einen innern, die Emporung des Letzten

groBen Mihran, Bahram Tchobln's aufs tiefste erschuttert. Die ersten Jahre gehen auf die Ober-

windung des bis ins Mark das Reich treffenden Aufstandes hin. Es kommt soweit, daB der GroB-

konig nach Byzanz zum Kaiser Maurikios fllichten und erst von diesem wieder in seine Herr-
18*
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schaft eingesetzt werden mu6. Nach Bahrams Beseitigung und Maurikios' Ermordung entbrennt

der ewige Byzantinerkrieg von neuem. Wahrend der Konig in seinen „Pforten" Ktesiphon, Da-

stagerd und Gandjak seines Glticks und Reichtums genieBt, erkampfen seine Feldherrn mit

groBem Konnen so uberwaltigende Erfolge, daB es eine Weile aussieht, als sei Ostroms Ende

gekommen. Die persischen Heere stehn am Marmara-Meer, wahrend in Nord und Slid und

West wilde Feinde an die Grenzen des kteingewordnen Reichs anrennen. Imjahr614 zieht

Khosro's groBer Feldherr Shahrbaraz Farrukhan ins eroberte Jerusalem ein. Das Heilige Kreuz,

das Wahrzeichen der Stadt und des Christentums, haben die Christen, nach dem Vorbild, das

ihnen die alte Kreuzeslegende gab, vergraben. Auf der Fotter aber muB der Patriarch Zacharias

den Ort des Heitigtums verraten. Das Kreuz wird gefunden und 614 von den Persern fortge-

schafft. Ein Stiick von ihm erhalt Khosro's christlicher Finanzminister Yazdln fur seine persi-

schen Glaubensgenossen. Das Kreuz selbst wird in Ehren im neuen Schatzhaus und Staats-

gefangnis von Ktesiphon, dem „Haus der Finsternis" aufbewahrt.

Dieser Hohepunkt der Erfolge Khosro's muB der Zeitpunkt sein, wo er denTaq i bustan schaffen

lieB. Die Grotte ist in einer solchen Weise unvollendet, daB man schlieBen muB, auBere Ereig-

nisse hatten ihre letzte Vollendung verhindert. So wird man mit Recht, innerhalb von Khosro's

Herrschaftsjahren, die genauere Entstehungszeit der Anlage als um 620 n. Chr. bestimmen.

Urn diese Zeit wendet sich Khosro's Gliick. Es ist die Zeit, da der Prophet Muhammed in

Mekka und Medina aufsteht. Die Araber,denen die byzantinisch-iranischen Kriege nur in groBen

ZOgen bekannt wurden, die dagegen dem Auftreten des Propheten eine den ubrigen Zeitge-

nossen ganz unerkannt und ungeahnt gebliebene Bedeutung beimessen, driicken die geschicht-

liche Tatsache von der unheilvollen Wendung in Irans Geschick durch allerhand finstre Vor-

zeichen, Seuchen, Oberschwemmungen, Erscheinungen aus, die den Anbruch einer neuen Welt-

epoche angekundigt hatten.

Und eine neue Weltepoche brach an. Geschichtlich ist, daB der geniale Krieger und Kaiser

Herakleios, den die Byzantiner in ihrer auBersten Not nach der Ermordung Phokas' aus Afrika

gerufen und auf den erledigten Thron Caesars und Constantins gehoben hatten, nachdem er

unter groBten Schwierigkeiten Byzanz von seinen kleinen, aber nahern Feinden befreit, in un-

erhort kiihner Strategic einen StoB ins Herz des iranischen Hauptfeindes fuhrte. Obers Schwarze

Meer bei Trapezunt und in Kolchis landend, greift er das seit Antonius verunglucktem Zug nie

von FeindesfuB betretene Adharbaidjan an. Die persischen Heere sind noch weit im Westen in

Kleinasien, als Herakleios im Jahre 624 bei seinem zweiten Feldzug vor Gandjak, der medi-

schen Hauptstadt erscheint. Ein Vorpostengefecht des Kaisers mit dem in Eile gesammelten,

40000 Mann starken Heere des GroBkonigs geht zu des Kaisers Gunsten aus, und entsetzt flieht

Khosro mit den groBten Schatzen, dem Geld, dem Heiligen Feuer und dem Kohlenorakel von

Gandjak, selbst das ganze Land hinter sich verheerend, um dem Kaiser das Nachriicken zu er-

schweren. Herakleios zieht in der Hauptstadt Mediens ein, bewundert und zerstdrt die konig-

lichen Bauten und Schatze, und geht ins Winterquartier nach Albanien.

Im dritten Feldzug dringt Herakleios von Ninive zum zweiten Mai nach Gandjak vor, von wo

er einen Brief mit dem Bericht seiner Erfolge und der Schilderung der Stadt an den Senat von

Byzanz schreibt, und ruckt diesmal unaufhaltsam durch die iranischen Randgebiete weiter in
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die babylonischen Ebenen hinab. Bej Nacht und Heimlich, nur mit seinen nachsten Angehorigen

entweicht Khosro aus seiner fur uneinnehmbar geltenden Hauptstadt und Festung Dastagerd,

und glaubt sich nicht einmal hinter den starken Mauefn Ktesiphons, sondern erst in Seleukeia

jenseits des Tigris sicher. Wie ein Blitz erhellt diese Flucht den schon abwartenden Arabern die

Schwache des Reichs. Herakleios aber erwarb unbeschreibliche Beute, feierte Weihnachten 627

im verlassenen Dastagerd und schrieb wieder an den Senat seinen von der Kanzel der Hagia

Sophia verlesenen Brief. „Wer hatte das gedacht!" Vor Ktesiphon aber kehrte er wiederum an-

gesichts der an einem Kanale aufgestellten persischen Elefantenreiterei Khosro's um.

So schien das Blatt wieder gewendet. Nicht Rom sondern Iran war am Ende. Der furchtbare

Zusammenbruch nach so langen Kampfen, nach so viel Sieg und Ruhm, loste die stSrkste Gegen-

wirkung aus und stiirzte das Reich in vollige Verwirrung. Khosro ward abgesetzt und nach

wenigen Tagen Zogerns im Gefangnis aufBefehl seines Sohnes und NachfolgersSheroe ermordet.

Der neue Herrscher, der nur sechs Monate am Leben blieb, und dann vergiftet oder an der

Pest starb, beellte sich, die Friedensverhandlungen mit Herakleios zu erdffnen, aber der Kaiser

hatte keine Eile, sie zu beenden. Um die Vorherrschaft Ostroms fur ewig zu sichern, liefi er

gem Iran in immer tiefere Anarchie und Elend geraten. Es ist nicht ganz klar, welcher der kurz-

lebigen Herrscher Irans den Frieden schliefilich abschloB, ob der gekronte und 4 Wochen da-

rauf ermordete Feldherr Shahrbaraz, ob Khosro's Tochter Boran, oder ArdashTr III., ein Kind,

das den groBen Namen des Reichsgrunders trug. Das Haupt der nestorianischen Kirche, der

Katholikos Ishd'yahbh, ftihrte als persischer Unterhandler die Verhandlungen in Aleppo. Im

Friedensvertrage wurde unter anderm das Heilige Kreuz wieder ausgeliefert. Am 14. September

629 fand das groBe in der katholischen Kirche verewigte Fest der Exaltatio Sanctae Cruris

in Jerusalem statt. Unter Entfaltung kaiserlichsten Pompes zieht Herakleios zu RoB in der

Heiligen Stadt ein. Aber ihre Tore 6ffnen sich nicht. Ein Wunder! Da steigt der Kaiser vom

Pferde, ladt demiitig auf die Schulter das Kreuz, wie einst der Heiland und Erldser, die Tore

Jerusalems springen auf, und unter unbeschreiblichem Jubel der Christenheit wird das Kreuz

Christi im Tempel Constantins aufgerichtet.

Das sind die Feste, mit denen eine greisgewordene, tausendjahrige Welt zu Grunde geht.

Und so wird unsre Grotte als Denkmal dieser Jahre und Tage wieder zum tiefen Sinnbild. Es

ist die Zeit, es sind die Kampfe, in denen sich die alte Welt des Mittelmeers und Morgenlands

zu Tod gesiegt hat Und wahrend der Westen ahnungslose Triumphe feiert, bereitet sich der

Osten aufJahrzehnte der Erholung und des Friedens vor. Ebenso ahnungslos wie die Byzantiner

setzen die Perser zu Stakhr in Fars, der alten geheiligten Hauptstadt des Reichs, der Heimat

des Herrscherhauses, einem allseitig anerkannten, jungen Enkel Khosro Parwez', Yazdegerd HI.,

Irans Krone aufs Haupt. Man glaubte, eine neue Ara des Heils habe fur das Rfeich begonnen.

So sehr lebte man in der Oberzeugung neuen Gliicks, daB man in eben diesen Jahren daran

ging, die alten Geschichten und Sagen vom Ruhm und Stolz des Reichs, in eine Reichschronik,

das Khvatai-namak, die Urquelle von FirdosT's Shahname, zu sammeln.

Aber in einem abgelegenen Erdenwinkel ist langst das Neue geboren, das berufen war, die

sterbende Welt abzulosen. Im Jahre 628 hatte der Prophet Muhammad mit den Mekkanern

Waffenstillstand geschlossen. 630 erneuert er den Kampf, der schnell zur Einnahme Mekkas und
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damit zu seiner Vorherrschaft in ganz Arabien fiihrte. Im Zwischenjahr 629 war Abu Sufyan,

das Haupt der stolzen mekkanischen Kaufmannschaft, mit seiner Karawane in Jerusalem.

Er, der Heide, erlebt dort Herakleios' Einzug mit dem Kreuze Christi, und er erzahlt in seiner

Heimat seine Verwunderung. Ats im Jahre darauf Mekka in die Hand der Gftubigen fallt, ist

die Kaufmannsherrlichkeit Mekkas zu Ende, und nun folgt Schlag auf Schtag.

Die Schlacht von Qadisiyya macht alien persischen Traumen von einer Wiederaufrichtung des

alten Reichs ein furchtbares Ende. Auf Qadisiyya fallt Ktesiphon mit der Beute, die die Beute

von Dastagerd ubertrifft. Dann Djalula, und Nihawand, und damit ist Iran bis zum Ostrand in

die Hand der Muslime gegeben. Wie einst Dareios der letzte Achaemenide, so flieht der letzte

Sasanide in den auBersten Osten seines Reichs, und wie jener findet er dort, unglucklich, alter

Machtmittel entbloBt, von alien verlassen den Tod durch Morderhand. Und auch im Westen

bricht der byzantinische Traum, Ostroms Vorherrschaft durch Irans Zertriimmerung zu ver-

ewigen, fiirchterlich in Scherben. Auf den entscheidenden Sieg iiber Herakleios' Bruder Theo-

doras am Yarmuq fallt Damaskus, fallt Jerusalem, fallt eine Stadt Syriens und Mesopotamiens

nach der andern, dffnen sich die Tore Armeniens und iiber den Sinai und Agypten ergieBt sich

der Strom der Eroberer nach dem Falle von Babylon in Agypten und Alexandreias bis zu den

Pforten des Herkules. Herakleios sieht mit eignen Augen alle seine stolzen Siege und Triumphe

zu nichte werden, er rettet Christi Kreuz aus dem verlorenen Jerusalem nach Konstantinopel,

und verlaBt das Land mit dem BewuBtsein des unwiederbringlichen Verlustes und stirbt.

Die w Futuh al-buldan", die Eroberung der Lander, der Sieg des Islam ist in seiner Unwider-

stehlichkeit und Grenzenlosigkeit immer als ratselhaft und wunderbar erschienen. Erst die Step-

pen und Wiisten Mittelasiens an einem, die Frankenheere Karl M artelis am andern Ende der

Welt setzten ihm ja einen Damm. Dabei war die Starke der arabischen Glaubensstreiter an Zahl

immer nur gering, und an Bewaffnung, Ausriistung und Kriegskunst waren sie den iranischen

Heeren mit ihren Gepanzerten und Elefantenreitern, erst recht den byzantinischen Legionen

unterlegen. Ihre kulturelle Unterlegenheit aber beweisen sie, indem sie uberall die sttatlichen,

wirtschaftlichen, kiinstlerischen und wissenschaftlichen Lebensformen der Unterworfenen zu-

nachst einfach weiterleben.

Zwei Betrachtungen machen uns den Sieg des Islam, der die Welt des Altertums vernichtete,

begreiflicher. Die Weltepoche, die mit dem ersten Auftreten indogermanischer Volkerschaften in

den alten Kulturstaaten des Morgenlands und an ihrem Umkreis anhebt, und die mit der Auf-

richtung des ersten groBen Weltreichs indogermanischer Nation in Erscheinung getreten ist, hat

in anderthalb Jahrtausenden ihres Lebens Ziel erreicht. Diese Welt hatte die in ihr gelegenen

Moglichkeiten crschopft, war miide und sterbensreif geworden. Sie stirbt in Ost und West zu

gleicher Zeit. Westrom, Ostrom und Iran. Denn Byzanz' Nachleben ist nur mehr das eines

lebendigen Toten. Im Islam aber entsteht noch einmal die alte semitische Welt des Morgenlands,

die von der indogermanischen verdrangt war, zu neuem Leben, als Auftakt der groBen VerdrSn-

gung alien europaisch-indogermanischen Lebens aus dem groBen Asien.

Die zweite Betrachtung ist: Wir rechnen mit Volkstiimern und wesentlich auf ihnen aufgebauten

Staaten, wie mit natiirlichen Gegebenheiten. In Wahrheit entstehen, bliihen und vergehen auch

sie, wie alles Lebendige. Gemeinsame wirtschaftliche Notwendigkeiten, gleiche Lebensbeziige,
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dersetbe Nutzen fuhren Menschen von gleicher Sprache und Abstammung und fiber diese Be-

grenzung hinaus zu immer festerem und engerem nationalem und staatlichem ZusammenschluB.

Gleichbleibendes, Festes, Dauerndes sind aber nicht Staaten, und auch nicht einmal Nationen.

Die Grundlage nicht allein des Staates, sondern auch der Nation ist die Hoffnung und Gewahr

groBeren, menschlichen Gliicks. Wo Staat und Nation dem Einzelnen die Aussicht moglichst

gliicklichen Lebens, Entfaltung der in seiner Persdnlichkeit ruhenden Krafte nicht mehr gewahren

kdnnen, da hort der Sinn des Staats, ja der Sinn der Nation auf. Was einst die kleineren mensch-

lichen Verbande zusammengefuhrt und zusammengeschweiBt, was nicht allein die Staaten, sondern

uberhaupt die Nationen erst geschaffen hat, wirkt nicht mehr. Das Herz steht still. Die Zerset-

zung geht schnell. Die Nationen sterben.

In eben dieser Lage war die alte Welt um die Zeit, da der Islam geboren wurde. Die Zweiteilung

der Welt in Rom und Iran, seit Mithradates' d. Gr. Tagen, ausgetragen in ewigem Krieg, hatte

solche Opfer an Gut und Blut, an menschlichem Gliick den Bewohnern beider Reiche auferlegt,

die Steuern fraBen soviet des SchweiBes, des Spargroschens, der Gliickshoffnung, daB der Staat

selbst die Grundmauern seines Rechts und seines Bestehens untergrub. In den ersten Jahren

Yazdegerds, also kurz nach Khosro's Ermordung, schrieb ein Eingeweihter eine Verteidigung

Khosro's gegen Sheroe's Anklage. In dieser Rede gibt der Konig selbst einen erschiitternden

Beweis fur die Gerechtigkeit der vom Volk gegen ihn erhobenen Klagen. In Jahrzehnten un-

unterbrochener Kriege, in denen das wirtschaftliche Leben der Volker brach lag, hatte Khosro,

wie er sich verteidigend seinem Sohne vorhalt, vor nachtraglicher Eintreibung jahrelanger Steuer-

ruckstande nicht zurtickschreckend, trotz der Deckung aller Kriegskosten und der Zahlung des

groBen stehenden Heeres die fruchtlosen Summen in seinen SchatzhSusern verdoppelt und ver-

vierfacht.

Der Belastung des einzelnen Lebens, wie sie aus solchen uberlieferten Tatsachen in Iran wie in

Byzanz spricht, ist das Leben der Staaten und der Volker nicht gewachsen. Im Augenblick, wo

dem einzelnen Menschen die Hoffnung auf eine bescheidene Entfaltung seiner Anlagen, auf das

mit ihm geborne Recht auf Gliick genommen ist, sterben Staat und Volk. Als die Scharen der

Araber kamen mit dem Ruf eines neuen Glaubens, der Losung einer neuen Welt, da kamen sie

fur die gepeinigte Menschheit in Iran wie in Ostrom als Erretter. Der neue Gott, Allah der Barm-

herzige, der Erbarmer, tat seine Arme auf und nahm alle die da muhsehlig und beladen waren

in den SchoB des neuen Glaubens.

So endet eine Weltepoche, deren Sieg vor tiber einem Jahrtausende Dareios verkiindete, als er,

wie zwei Jahrtausende zuvor Annubanini den Sieg iiber die Neunzahl seiner Feinde, in den Fels

des Gdtterberges Blstun sein stolzes Bildwerk und seine fromme und starke Inschrift einmeiBeln

lieB, in der er iiber die Jahrtausende hinweg von Luge und Wahrheit, Trug und Recht, Schuld

und Siihne, Kampf und Sieg zur Menschheit spricht. - Ein halbes Jahrtausend verflieBt, Alex-

ander d. Gr. und der Hellenismus ziehn voruber, und zu Dareios Bild fiigt Mithradates d. Gr.,

der Wiederaufrichter Irans, wiederum ein Racher des Unrechts, das Bild hinzu, auf dem Nord

und Siid, Ost und West die vier Himmelsgegenden des Reichs seinem GroBkonigtum huldigen,

Mithradates d. Gr., der die im Hellenismus geeinte Welt wieder in zwei sich in den Tod be-

fehdende Halften zerreiBt. Und wiederum ein halbes Jahrtausend verflieBt, und am selben Orte
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schafft Khosro der Letzte sein Denkmal. Da redet nichts mehr von Trug und Recht, von Schuld

und Siihne, von Kampf und Sieg. Keine Spur wird sichtbar der schweren Kampfe, die das Reich

und die Welt zerfleischen. Daistnur Liebeund Gluck und LebensgenuB. Da feiert man ahnungs-

tose Feste mitjagden und Musik, mit vielen Frauen und Dienerinnen, gekteidet in prachtige

Seiden, geschmuckt mit kostlichen Edetsteinen und Perlen, als gliicklichster Konig, ats Welt-

herrscher dem die zwolfJuwelen gehdren, das schonste Weib, der treueste Diener, der klugste

Minister, der tapferste Feldherr, der beste Sanger, das edetste RoB, der weiseste Elefant, die

kostbarste Perle, der prachtigste Patast.

Das Werk wird abgebrochen und bleibt unvotlendet. Diese Nichtvoltendung ist fiir ewige Zeiten in

Fels gebannt, das Menetekel der Zeichen, die aus Arabien kamen, ungesehn, ungehort. So stirbt

eine Welt. Eine neue ist geboren. Geburt und Tod ein ewiges Meer. Und ihre Geschichte steht,

ein unvergangliches Gteichnis und Bekenntnis, in Fels gehauen, am Tor von Asien.
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ANMERKUNGEN
1/ Ernst Herzfeld, Reise durch Luristdn,

l

Arabistdn und Fdrs in Petermanns Mit-

teilungen 1917, HI u. IV; - ders. Die Auf-
nahme des sasanidischen Denkmals von
Paikuli in den Abhandl. d. PreuB. Akad.
d. Wissensch. 1914; - ders. Erster vor-

laufiger Bericht iiber die Ausgrabungen
von Samarra, hersg. v. d. Generalver-

waltung d. Kgl. Museen, 1912; — ders.

Mitteilungen iiber dieArbeiten der zwei-
ten Campagne von Samarra, im Islam,

V 2/3 1914.

2/ Julius Lessing, Die Gewebesammlung
des Kgl. Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin, Berlin 1900 - 09. - Albert GrOn-
wedel, Altbuddhistische Kultstatten in

Chinesisch Turkistan, Berlin 1912.

3/ Friedrich Sarre und Ernst Herzfeld,
Iranische Felsreliefs, Aufnahmen und
Untersuchungen von Denkmdlern aus
alt- und mittelpersischer Zeit, Berlin,

1910.

4/ EuGfeNE Flandin et Pascal Coste, Vo-

yage en Perse. Atlas: La Perse ancienne
et moderne, 6. vol. Bd. IV pi. 207 & 208;
- und dies. Voyage en Perse pendant
1840/41, Relation du voyage, Paris 1851

;

-jACQUESDEMoRGANUndVlNCENTScHEIL,
in Receuil de trav. XIV 1893, pg. lOOss; -

J. de Morgan, Mission scientifique en
Perse, Bd. IV, i, pi. VIII, IX und XI,

fig. 144-46, 148, 149; - Iran. Felsr.

Abb. 86. - ZweiPunktebleibenanOrtund
Stelle aufzuklaren. Flandin und Coste
geben unter D. auf pi. 208 ein Relief, das

mit C, unserem Bild Tfl. IV rgchts, dem
Bild ohne Inschrift, die groBte Ahnlichkeit

hat. Ich selbst bin dreimal in Sarpul ge-

wesen und habe es nicht gesehen. 1st es

vorhanden, oder haben Flandin und Coste
den gleichen Gegenstand doppelt wieder-

gegeben? Ferner sieht man an der Schmal-

seite des Felsen, in der Hohe des Annu-
banini - Denkmals den Eingang zu einem
Stollen: liegt etwa ein Grab hinter dem
Bildwerk?

5/ Die Inschrift bei Thureau-Dangin, Les
inscriptions de Sumer et d'Accad pg. 246;
- die NaramsTn-Stele in Delegation en

19 HERZFELD, Ailen

Perse, Mimoires etc. II i pi. II und in 1

1

und bei Eduard Meyer, Sumerier und
Semiten in Babylonien, in Abhandl. d.

PreuB. Akad.d. Wissensch. 1906 III,Tfl.IV.

6/ Die Legende des Konigs von Kutha oder
des Anbanini bei Jensen, Mythen und
Epen, in E. Schrader's Keilinschriftl.

BibliothekVl, 1. - OberAnban,Humban,
Humbaba vgl. Georg Hosing, Die ein-

heimischen Quellen zur Gesch. Elams
I.Teil,inAssyriologischeBibliothek 24.Bd. 1

.

Leipzig 1916 und O.L.Z. 1907 Sp. 234s.

7/ Ernst Herzfeld, Khordsdn, Denkmals-
geographische Untersuchungen zur Cul-
turgeschichte Irans, im Islam 1920.

8/ Henry Rawlinson, March from Zohdb
to Khuzistdn in Journ. R. Geogr. Soc. IX
1839, pg. 38/9; Flandin et Coste pi. 210
-211; - de Morgan, Miss. IV, i fig. 177
& 178; - Iran. Felsr. Abb. 20, 21.

9/ Macdonald Kinneir, Geographical Me-
moir of the Persian Empire, London
1813 pg. 131: „Sahna, village surrounded
with gardens, .... close by, on face of

the mountains two (?) excavations or cham-
bers, somewhat resembling those of Nakshi
Rustam. These contain no inscriptions or

sculptures , are ascribed by the . . .

people to ... . Farhaud.
a Ob tatsachlich

noch ein zweites Grab vorhanden ist, bleibt

sorgfaltig aufzuklaren. - Ferner Flandin et

Coste, Voy. I pg. 413; - Hadji Khalfa

schreibt Sahna mit Sad und Ha.
10/ Henry Rawlinson, Journey from Tabriz

through Kurdistan etc. in J. R. G. S. X
1840, schreibt Fakhrakah, war 1838 dort;

- Houtum-Schindler (1882), Reisen in

Nordwest-Persien in Z. d. G. f. Erdk.

XVIII 1883 pg. 343 schreibt richtiger

FakhrTqa; - de Morgan (1896), Miss.

IV, i, pg. 296 s, fig. 172 - 176, schreibt un-

genau wie gewohnlich Endirkach bei Tachi-

raka; - Belck und Lehmann (1898), vgl.

C. F. Lehmann-Haupt, Armenien einst

und jetzt, Berlin 1910 Bd. I Kap. 8; -
deMorgan wieBelck und Lehmann waren
alle in der Meinung, das Grab neu entdeckt

zu haben; — Iran. Felsr. pg. 9, 62, 122

und 256, Abb. 53.
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11/ H. Rawlinson, March to Khuz. pg. 41.

1 2/ Issakawand : de Morgan, Miss. IV, i,

pi. XXXII & XXXIII, fig. 179, pg. 301,

schreibt Dinou (fur Deh i nau); - Iran.

Felsr. Abb. 22, pg. 63 Sarmadj; - Oskar
Mann, Archaeologisches aus Persien,

im Globus, 1903.

13/ Iran. Felsr. Tfl. I - IV, Abb. 3, 5, 18 u. 19.

14/ Iran. Felsr. Abb. 21 u. 78.

15/ Ober khauda - karbaltu ~ xvQpaata vgl.

Iran. Felsr. pg. 24 Anm. 1 u. 2; kirbas

ist auch ar.-pers. Handelswort, Bezeich-

nung fur einen Baumwollstoff, wie oft

Namen alter Kleidungsstiicke als Stoff-

namen fortleben.

16/ Iran.Felsr. Tfl.XXVIII und Abb.71 -78.
1 7/ O. M. Dalton, The Treasure ofthe Oxus,

with other Objects from ancient Persia
and India, London Trustees 1905 pi. XIII

und XIV.
18/ Iran. Felsr. Abb. 19, pg. 58. Innenansicht

des Grabes VI von Persepolis.

19/ Vgl. Oberblick, Tabellen und Literatur bei

Ferd. Justi, Gesch. Irans, im Grundrifi
d. Iran. Philologie, III, n, p. 404-413.
Eine unsre Quellen erschopfende Dar-

stellung der medischen Geschichte gibt es

nicht, solange nicht Eduard Meyer's Alte

Geschichte in neuer Auflage erscheint.

20/ Vgl. Anm. 30, 77 u. 78; - Premier expose
des resultats archeologiques obtenus
dans la Chine Occidentale par la Mission
Gilbert de Voisins, Jean Lartigue et

Victor Segalen, 1914, im Journ. Asiat.

1915, II*
me

Serie 5, pg. 467-486 und IPme

Ser. 6 pg. 281-306.
21/ E.Bretschneider, MediaevalResearches

from Eastern Asiatic Sources, 2 Bde
London 1888, Neudruck 1910, vol. I, in

pg. 35 ss; Si-Yu-Ki, Travels to the West
ofKiu CKang CKun.

22/ Die griechische Form bei Diodor in II 13

nach Ktesias, in XVII 1 10 aber nach einem
Alexander-Historiker. Stephan von Byzanz
hat seine Bemerkung iiber Baytatava eben-

falls aus Ktesias, auch ohne Nennung.
Bei Isidor von Charax ist fur palTtava

pan<C>tava herzustellen. Die Form Kaji-

|3aSr|vrj bei Isidor entspricht Plinius' Gam-
bades V 98 und CambaNdus (anstatt

CambaLIdus)Wl 134(MARQUART,Unters.
z. Gesch. v. Eran II 165). Auch hier zwei

Quellen, die zweite griechisch und vielleicht

gleich der von Tacitus' Sambulos, Ann.

XII 13. Vermutlich ist auch Diodor XVII
1 10 Sambana nur aus KAMBANAA, wie

Sambulos aus KAMBONAOC verderbt,

vgl. Anm. 40. [Sicher steht auch Cajipdtai

Ptol. VI,i pg.387,22 fur Kajipdtai(MARQ.).]

- H. Rawlinson wollte ap. Kampa(n)da in

einem heutigen Namen Tchamabadan der

gleichen Landschaft wiedererkennen, ein

oft'wiederholter Irrtum des groBen For-

schers. Denn 1. wiirde aus ap. Kampa(n)da
nicht Tchamabadan, 2. heiBt es in Wahrheit
Tchamtchamalabad, und ist der Ort, der

von Oldjaitu Khorbende als Sultaniyya neu
gegriindetwurde; dasRichtige haben schon

Cl. J. Rich, Residence in Koordistan I

53, J. von Hammer, Gesch. d. Ilchane II

187 und F. B. Charmoy, Cheref-Nameh,
St. Petersbourg 1868, I, 1 pg. 83 nach d.

Djihan-numa. Der letzte Nachklang des

uralten Namens ist die Burg Gunbadan
bezw. Kanbandan im Buch Gushtasp des

Shahname FirdSsI's, in der Isfandiyar ge-

fangen gehalten wird (s.vorlaufigMarquart,
Wehrot u. Arang 156). - Bilder der Land-
schaft Iran. Felsr. Tfl. XXXIII u. XXXIV.

23/ Die grundlegende Aufnahme der Bistun-

Inschrift ist das erstaunliche Werk Henry
Rawlinson's, verdffentlicht im J. R. Asiat.

S. X 1846/47, vgl. J. F. Jones, Memoirs
pg. 179-84 in Select, from the Records
ofthe Bombay Govern.XLIII N.S.Bombay
1857. Nachprufungen von A. V. Williams
Jackson, The great Behistun Rock etc.

in J. Amer. Orient. Soc. XXIV 1903

pg. 77-95, und ders. Persia Past and
Present New York 1906; und kurz darauf,

1904 von LeonardW. King und R. Camp-
bell Thompson, 7 he sculptures ofDarius
the Great on the Rock of Behistun in

Persia, publ. by order of the Trustees,

1907. Die letzte Gesamtausgabe der ap.

Keilinschriften F. H. Weissbach, DieKeil-
inschr. d. Achaemeniden, in Vorderasiat.

Bibl. Leipzig 1911. [Neuaufnahmedurch die

Russen wahrend des Krieges. Marquart].
24/ Die Worte heiBen in der Anbanini-Sage

K. B. VI, i, p. 294s:
col. II 32: a-na-ku sarru la mu-sal-li-mu
mati-su
col. Ill 1 : u re-e-um la mu-sal-li-mu um-
ma-ni-su.
In der babyl. Lesart der Dareios-Inschrift

ist gerade diese Stelle verwittert, in der

altpers. heiBt es, Weissbach, /. c. pg. 60:
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ndahyauSmaiy duruvd ahatiy"
y
welche

Worte die anzanische Lesart mit JaiyoSmi
turva asto* nichtiibersetzt,sondern buch-
stablich umschreibt, indem sie dabei fiir

den ap. Konjunktiv ahatiy den sonst nicht

belegten Imperativ astuv einsetzt. Daraus
folgt, daB dieseWorte eine stehende Redens-
art, also durch haufigen Gebrauch formel-
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F. Sarre in Iran. Felsr. Tfl. XXXV, —
vgl. de Morgan, Miss. pi. XXVII - XXX.
Unverdffentl. Phot, von H. Burchardt im
V6lkerkunde-MuseumzuBerlin.Vgl.KiNG-
Thompson, /. c. — Zeichnungen: Ker
Porter Bd. II pi. 60. - Flandin I pi. 18.

26/ Iran. Felsr. Abb. 87 u< 91; vgl. unten:

Krone Khosro's II. im Taq i bustan.

27/ Iran. Felsr. Abb. 22; der parthischen Beter

v. Blstun, Tfl. LII o. 1.

28/ Sir Robert Ker Porter , Travels in

Georgia, Persia, Armenia etc. 1817/20,

London 1822; - Lord George Keppel,
Personal Narrative of a journey from
India to England etc. London 1825.

29/ Vgl. E. Herzfeld, Khordsan, Islam 1920.
- Merodachbaladan auch bei Ed. Meyer,
Sum. und Sem. Tfl. I u. II.

30/ Vgl. Anm. 20, 77 u. 198. Archeological

Survey of India, Annual Report 1913-14,
Part I: Sir John Marshall, Excavations
at Taxila pi. XVIII : Jandlal Mound before

and after excavation, und den Plan dieses

Tempels; - dasselbe in Sir John's Guide
to Taxila, Calcutta 1918; FriedrichHirth,
Ober fremde Einfliisse in der chines.

Kunsty Miinchen - Leipzig 1896: Spiegel
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ferner £douard Chavannes, Six monu-
ments de la sculpture Chinoise in Ars
Asiatica, Etudes et documents publics

sous la direction de Victor Goloubew
1914; - ders. Mission archeologiquedans
la Chine SeptentrionaUy Paris 1913; und
das angefiihrte Erste Expose von G. de
Voisws.

31/ Die Denkmale sind zuerst bekanntgemacht
und beschrieben bei Gelegenheit ihrer

OberfiihrunginsKonstantinopelerMuseum
durch Theodore Macridy Bey, im Bullet,

de Corr. Hell. 1913, und sind iuch von
Mendel im dritten Bande seines groBen

(Catalogs behandelt (vgl. Anm. 114), der
19*

im Jahre 1914 in Paris gedruckt, dessen
ganze Autlage aber noch im Mai 1920 in

Paris bezeichnenderweise zurtickgehalten

wurde! - vgl. Anm. 76.

32/ Iran. Felsr. Abb. 5, 11, 16, 64 u. 65,

Tfl. XXII — XXV; - Stolze, Persepolis
y

Berlin A. Asher 1882, Tfln. 19, 26, 27,

40, 4
1 , 43 - 45, 47, 48, 76 - 86.

33/ Fiir den Oxus-Schatz vgl. Anm. 17; —
und Alexander Cunningham, Relics

from ancient Persia in Journ. Asiat. Soc.

of Bengal 1881, pg. 151; 1883 pgg. 64 und
258 s. Die Funde von Susa in den ent-

sprechenden Banden der Memoiren der

Delegation en Perse.

34/ Iran. Felsr. Abb. 11, 12, 14-17, 64,

pgg. 43 ss, 133-140.
35/ Ernst Herzfeld, Hana et Mari in Revue

d'Assyriol. et d'Arch6ol. Orient. 1914,

XI, pg. 132.

36/ Vgl. Th. Macridy Bey in Anm. 31.

37/ Kyrosgrab: Iran. Felsr. Tfl. XXIX, Abb.
79 u. 80; - Zindan: das. Tfl. XXVII; -
Kaba i Zardusht: das. Tfl. I, Abb. 1 -3,
69; daB diese beiden Bauten keine Feuer-

tempel, sondern richtige Graber sind, be-

weist, wie ich von E. Brandenburg unter

Hinweis aufgleicheVorkommen in Etrurien

und Sizilien lernte, die Rillenanlage in der

Tur: das ist ein selbsttatiger TiirverschluB!

- andre Tiiren: das. Abb. 70; - die

Hohlen und Bauten von Syrt und Sillyon

bei Graf Carl Lanckoronski, Stadte
Pamphyliens und Pisidiens, Prag-Wien
1890 I pg. 77ss, bes. Abb. 59, 60, 62 und
II pg. 187ss, bes. Abb. 152. - Sie werden
dort irrig „hellenistisch

a
genannt.

38/ Vgl. die Einleitung zu E. R. Bevan, The
House of Seleucus, London 1902.

39/ Vgl. E. Herzfeld, Alongoa, im Islam VI,

4

iiber Djingiz, Timur und Alexander und
die verschiedenen Gestalten der Geburt-
sagen Alexanders - und ders. Thron des
Khosro im Jahrb. d. PreuB. Kunstsammlg.
XLI,2 1920, pg. 128; - vgl. Anm. 69 und

J. MARQUART,/Coman£nS. 228 (Reg. unter

,WolP). Guwainfs Bericht iiber die Be-
kehrung der Uiguren, Berl. Sitzungsber.

1912 S. 494.

40/ Vgl. Anm. 22. Vermutlich ist auch hier bei

Diodor XVII 1 10 Sambana nur verderbt

aus KAMBANAA, wie Tacitus' Sambulos
aus KAMBONAOC. Denn Sittakene ist die

Landschaftsudlich der Diyala, durch die die
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alte KonigsstraBe von Babylon nach Agba-
tana fiihrte, bei Opis d. i. im Gebiet von
Seleukeia - Ktesiphon den Tigris uber-

setzend. Alexander marschiert, wie es mit

Heeren nicht anders geht, und wie er immer
getan, auf der einzigen groBen StraBe, durch

unser Tor von Asien. Den Ruckweg nimmt
er mit einer Abbiegung von MahT dasht

nach MandalT — wie auch Karawanen ge-

legentlich Ziehen - , um die Kossaeer zu

strafen.

41/ Nie aufgenommen. Beschrieben allein von
A. Houtum-Schindler, Eastern Persian
Irak, Public, of the R. Geogr. Spc. Lon-
don 1897 (Supplem. vol.) pg.98. Ober den
griechischenTempelvonTaxilavgl.Anm.30;

zu Kashmir: Pre-Muhammedan Monu-
ments ofKashmir von Daya Ram Sahni,

im Annual Report 1915-16 des Arch.

Surv. of India; ferner einige Bilder bei

Rivoira, Architettura Musulmana, Mai-

land 1914, und Photographien Bremer-
Lahore. - Olba: HEBERDEYund Wilhelm,
Reisen in Kilikien 1891 u. 92, in Denkschr.

d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. 45,

1896 und Herzfeld, Hellenistisches aus
Kilikien in Archaeol. Anzeig. 1909; Ver-
offentL noch in Vorbereitung; Assur und
Warka in den Wiss. Veroffentl. der D.O.G.

;

- Kangawar: Texier, Description de
VArmenie, la Perse etc. Paris 1842-52,
pg. 161 und pi. 63 & 68; Flandin etCosTE
pi. 20 - 23; Iran. Felsr. XLVII u. XLVIII.

42/ Die Grabstele von Harunabad (od. Harn-
awa) ist nur von ihrem Entdecker J. F.

Jones beschrieben, Memoirs pg. 193/94;

vgl. Iran. Felsr. pg. 226.

43/ H. Heydemann, Die Knochelspielerin im
Palazzo Colonna zu Rom, Zweites Halle-

schesWinckelmanns-Programm Halle 1 877.

Das Berliner Stuck tragt die Nr. 494 und
wird ins II. Jhdt. nach Chr. gesetzt.

44/ Zu den Satyrn und Silenen mit umgehang-
tem Fell vgl. Berlin 258, 262, 277, 278, 1 578.

FurtwAngler, Der Satyr v. Pergamon,
40. Berliner Winckelmanns - Programm
1880; Heinrich Bulle, Der schone
Mensch, Miinchen 1898, zu Tfl. 66;
Wilhelm Klein, Praxiteles, Leipzig 1898,

pg. 191 -99. - Zu Sokrates: Berlin 298,

391, Kekule von Stradonitz, Die Bild-

nisse des Sokrates, Abhandl. d. PreuB.

Akad. d. Wiss. 1908; Hekler, Bildnis-

kunst; ZudenBarbaren: Berlin 461 -465,

alle II. Jhdt. n. Chr., 1528, 1529 Gallier.

- Einen ganz ahnlichen Zusammenhang
zwischen Damonen und Barbaren findet

GrOnwedel, Altbuddhist. Kultstatten,

pg. 30, wo er feststellt, „daB in den Damo-
nenbildern der buddhistischen Archaologie

Reminiszenzen an Aboriginerder indischen

Kulturwelt in ihrer weitesten Ausdehnung
vorkommen und treu bewahrt werden."

45/ DTnawar vgl. de Morgan, Miss. IV, i, Karte

fig. 170.

46/ GrOnwedel, Buddhist. Kunst in Indien,

Handbuch d. Mus.f.Volkerkunde, Abb.40,
2. Aufl. 1900, Heer Mara's, - und Altb.

Kultst. Abb. 57 - 59, 31 1 - 15, 384.

47/ Beispiele bei Robert Koldewey, Das
wiedererstehende Babylon, Abb. 149
und 150.

48/ Sir William Ramsay's Studie „The per-

manence of religion at holy places in

the East a
aus seinen ^Pauline and other

studies in early Christian History",

London 1906; - M. Aurel Stein, Third
Expedition in Central Asia, im Geogr.

Journ. 47, 1916, pg. 358-64, wiederholt

in 48, 1916, pg. 97- 130: ^extensive ruins

on slope of Koh i Khwaja hills, remains of

large Buddhist sanctuary, first traced on
Persian soil; site which to this day retained

special sanctity for the Muhammedans.*
49/ Silvestre deSacy, Mimoire sur diverses

antiquiUs de la Perse, Paris 1793; -
ders. Memoire sur les monuments et

inscriptions de Bi-ssutoun, Paris 1815,

beide in den Mem. de l'lnstitut de France;
- Flandin et Coste, pi. 16 und 19; —
de Morgan, Miss. fig. 165. - Ritter,

Erdkunde Bd. IX pg. 351. - King-
Thompson, pg. XXIV u. Tfl. IX.

50/ Ober die Inschrift auBer de Sacy : Alfred*
von Gutschmid, Kleine Schriften III, in:

Gotarzes; - Stein bei Pauly-Wissowa
s. v. Gotarzes; - Olshausen, Berl. Sitz.-

Ber. 7. Marz 1878, »Ueber d. Zeitalter

einiger Inschr. auf arsac. u. sasan.

Monum. a
;

- vor allem aber Josef
Marquart, Beitrage z. Gesch. und Sage

von Eran, in Z. D. M. G. XLIX, 1895,

pg. 628-672. - vgl. auch d'Herbelot,
Biblioth. Orient, s. v. Gudarz. - Percy
Gradner, The Parthian Coinage, vgl.

Anm. 67, schreibt pg. 12s iiber die In-

schrift: „So far as I am aware, no one has

yet succeeded in translating the inscription.
"
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- Zum Namen Kophasates vgl. Justi,

Namenbuch pg. 165 unter Kohzadh und

pg. 9 unter Ahuramazdah 34) n. Horn-
Steindorff, Sasan. Siegelst pg. 32, no. 22.

Ich betrachte auch das K als sicher, da

schon Ker Porter es las.

51/ Iran. Felsr. Tfl. V, pg. 71 ss; - Ker
Porter I 24; - Texier II 134; - Flandin
et Coste IV 188; - Stolze 1 17; M. Dieu-
lafoy, UArt antique de la Perse V, 14.

52/ M. A. Stein, Zoroastrian Deities on Indo-
Scythian Coins, Babyl. and Orient. Re-
cord I, London 1887, pg. 155-166; oder

in Indian Antiquary XVII 1888 pg. 89 - 98.

Miinze Bahrain's II: Iran. Felsr. Abb. 27
u. 85; - Gemme und Miinze Bahrams IV,

das. Abb. 31 u. 36; - Kopf Bahrain's IL

Abb. 106.

53/ Ober das Abkurzen der Darstellungen im
Sasanidischen vgl. Herzfeld, Thron d.

Khosro pg. 110.

54/ Eb. Schrader, Datierung d. babyl. Ar-
saciden-Inschriften in Sitz.-Ber. d. PreuB.

Akad. d. Wiss. vom 4. XII. 1890 u. 8. I.

1891; - die Texte bei Strassmaier in

Zeitschr. f. Assyr. HI 147; VI 222, 226;
VII 204; VIII 112s; - Jos. Marquart
bei Wirth, Aus orient. Chroniken, 1893

pg. 262; - Eduard Mahler, Die Da-
tierung der babyIon. Arsacideninschrif-

ten, Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d.

Morglds. XI 1901 pg. 57-71; - iiber

den Orodes auch Marquart bei Herz-
feld, Hatra in Z. D. M. G. 68, 1914

pg. 655 -676. - vgl. Anm. 86.

55/ Iran. Felsr. Tfl. VIII u. LI; - Flandin
etCosTE IV pi. 174 u. 184; - Ker Porter
I 20; -' Texier II 132; - Stolze 121.

56/ A.Christensen, Uempire des Sasanides,

Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter,

1. Reihe 1, 1 , Kopenhagen 1 907, pg. 90 - 9 1

.

57/ Flandin et Coste 43; - Dieulafoy V
pg. 126 fig. 111.

58/ James Morier, AJourney through Persia,

Armenia and Asia Minor, London 1812,

pg. 14; - Ker Porter I 22; - Texier II

131; - Flandin et Coste IV 176 u. 183;
- Stolze II 1 18; - Dieul. V fig. 102; ~
George N. Curzon, Persia and the Per-

sian Question pg. 122; - Iran. Felsr.

pg. 6 und Abb. 28.

59/ J. Morier, A second Journey through
Persia, Armenia and Asia Minor, Lon-
don 1818, pg. 190; - SirWilliamOuseley,

Travels in various Countries ofthe East
III pi. 65 pg. 183; ~ W. Price, Journal
of an Embassy, 1811-12, pg. 37; -
James Baillie Fraser (1821 -34), Nar-
rative of a Journey into Khorassan II,

pg. 49; - Ker Porter I 363.

60/ E. Babelon, Une Camie sassanide de
la Bibliotheque Nationale in Fondation
Piot I, Paris 1894 u. 6., vgl. Iran. Felsr.

Abb. 30.

61/ A. I. Smirnoff, Argenterie Orientate,

Izdanie d. Kais. Archaeol. Kom. St. Peters-

burg, 20. Febr. 1909, pi. XXIII Nr. 50, aus

Kulagysh in der Ermitage.

62/ Julius Lessing, Die Gewebe-Sammlung
des Kgl. Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin, Berlin 1900-09, Tfl. 26; - Otto
von Falke, Kunstgeschichte d. Seiden-
weberei, Berlin 1913, Abb. 105.

63/ Vgl. A.Christensen, Uempire desSasan.

pg. 63; - Theodor NOldeke, Geschichte
d. Perser u. Araber z. Z. d. Sasanid.,

aus d. Chron. d. Tabari, Leyden 1879,

pg. 14-15, 22.

64/ Athenaeus,DeipnosophistaeXl\\575z. -
Ober den MythosJosEFMARQUART, W^/ird*

undArang, Leyden, Brill, 1907 gedruckt,

aber nichterschienen.TH.NOLDEKE, D.tran.

Nationalepos im Grundr. d. ir. Phil. II, ii, 4

pg. 133 s.

65/ Vgl. Anm. 50, v. Gutschmid, Stein, Mar-
quart; - auch A. v. Gutschmid, Kleine
Schriften III,n: ZurGesch. d.Arsaciden;
~ Tacitus, Ab excessu Divi Augusti XI
8-10, XII 10-14; - Josephus, Anti-

quitatesJudaicaeXX 3,1 - 14; - Apollo-

nius: Philostratos in Honour of Apol-
lonius of Tyana, transl. by J. S. Philli-

mare, Oxford 1912.

66/ Vgl. Anm. 22 u. 40.

67/ Die gewohnl. Miinzen Gotarzes' zeigt unsre

Tafel XIX u. - Das Pariser Exemplar der

Miinze mit der genealogischen Legende:
Adrien de LoNGPfeRiER, in Revue Numis-
matique 1841 pg. 255, pi. XII, 2 ; - das

Petersburger: de Bartholomaei in M6m.
de la Soc. d'Arch6ol. et de Num. de St.

Petersbourg II 1848, pg. 60s, pi. VI nr. 83
und Stanislas de Chaudoir, Corrections

a Vouvrage de Sestini 1835, Suppl6m.

pg. 19-22; - A. von Gutschmid, Go-
tarzes pg.68 - 72. - Percy Gardner, The
Parthian Coinage, in The internat. Numis-
mata Orientalia part. V, London 1877,
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pg. 49/50. - Das Londoner Exemplar (?) bei

Warwick Wroth, Catalogue ofthe Coins
ofParthia, London 1903, pi. XXVII nr.2;

- Olshausen in Berl. Sitz.-Ber. 1878

pg. 177; -J. Marquart, Beitrage pg.628
u. Brief 31. VII. 20: „Fiir pusar i xvandah
habe ich jiingst einen Beleg gefunden; also

der Sinn ist gesichert."

68/ TH.NbLDEKE
y
PersischeStudien

y
II pg. 30s,

in Wiener Sitz.-Ber. 1 892 und ders. D. Iran.

NationalepoSy im Grundrifi II n 4, §8;
J. Marquart, Beitrage und Brief vom
30. Mai, 18. Juni 1920 und 19. Aug. 20:

„ Beziiglich des Mithratesvon Blstun mochte
ich bemerken: da wir es mit einer noch vor-

handenen und lesbaren Inschrift zu tun

haben, ware die Annahme, Mi^Qdtrig sei un-

genau geschrieben fur MifrQadtris= *Mr9ra-
hata (med.), wie OpadtTig = Frahata fiir

Oea8dtT]s = Fra&ata, nur ein Notbehelf.

Methodischer ist es, sich an die vorliegende

Schreibweise zu halten und diese zu er-

klaren, wenn sie einen Sinn gibt. Dies ist

der Fall,wenn wir annehmen, daB *Mi$rata
schon in der Sprache durch Haplologie
aus *M$ra-rataentstanden war. rata, Part.

Perf. Pass, zu ra
y

ist Synonym von data,

geschenkt; ich kenne dies Wort als Namens-
element aus zwei Personen- und einem
Ortsnamen. 1. a) Khakharata

y
das Ge-

schlecht des Nahapana, des Stifters der

Dynastie der sog. Westlichen Ksatrapas

(Saka), nach denen die Saka-Aera benannt
ist, Inschrift von Nasik 18; Khakharata
steht fur skt. Ksaharata = mitteliran.

*X$aharat „vom Konig geschenkt". b) Sa-
harat

y
der letzte Konig von Adiabene, in

der Chronik von Arbela. Die Iranier von
Adiabene stammen, wie die Konige von
Orhai und von Maisan, von dem groBen

„Skythen "einfall 129 v. Chr., von dem
Johannes von Antiocheia kurz berichtet,

sind also keine Parner (sog. Parther), son-

dern Saken. - 2. le^QaSo?, ein Sarmate,

Latyschev I 117, n. 79, d. i. „Geschenkt
von d. yazata*, von Justi, Namenbuch
149a falsch erklart, halbrichtig pg. 507. -
Dann im Ortsnamen Vara-rat (Sebeos),

Ort der Schlacht zwischen KhoSrau Apar-
wez, bezw. dem romisch-persischen Heere

und Bahrain CdbTn, an der Siidostecke des
Urmiya-Sees; beial-Mas udT jiJijj-Jl; beim
Zeitgenossen Theophylaktos Simokattes

wird der FluB, in dessen Nahe die Schlacht

stattfand, BtaxQdi^oc genannt. Viel Falsches

bei NOldeke und Hoffmann, ein Galli-

mathias bei Rawlinson. Es ist mittelmed.

var-rat
y
„Geschenk des Sees", (aw. raHi,

,Geschenk 4 und mp. var^ aw. vairi-). Milab
y

der Vater des Gurgen im Epos, ist sicher

einegeschichtlichePerson,(„Parther*),aber

der Lautwandel rd > / (MTlaS <Mirda5, Mi-
frra&ata) ist persisch, nicht medisch." -

69/ Th. NOldeke, Beitrage zur Gesch. des
Alexanderromans , Wiener Denkschr.

XXXVIII Abhdlg. 5, 1890; - MarkLidz-
barski in Z. f. Assyr. VIII, 1 13s u. 263ss;
- E. A. Wallis Budge, Life and Ex-
ploits of Alexander the Great, London
1896; - Herzfeld, Thron d. Khosro

y

pg. 123ss; - Vgl. Anm. 39.

70/ Vgl. J. Marquart, EranSahr nach d.

Geogr. desPs. Moses Xorenaci: G6ttinger

Abhdlgn. N. F. 3, 1901; ders. Osteurop.

undostasiat.Streifziige
}
Leipzig 1903; —

Sten Konow, Some documents relating

to the Ancient History of the Indo-Scy-
thianSy in J. R. As. Soc. 1920, 1, pg. 156s.

71/ Ellis H. Minns, Parchments of the

Parthian Periodfrom Avroman in Kur-
distan, in J. of Hell. Stud. XXXV 1915,

pg. 22-65. - Das Pahlawik-Pergament
ohne Erfolg behandelt von A. Cowley,
The Pahlawi Document of Avroman, in

J. R. As. Soc. 1919 April pg. 147-54; -
von Andreas schon 1914 entziffert und
ubersetzt, aber nie veroffentlicht. - Die

griechische Datierung lautet (Brief Mar-
quart's): fiaoiksvovroq PamXecov 'Apaaxov

EVEQyexov bixaiov bziqavovq xai (piXekkr\voq

xai PaaiXiaaarv 2idxi]g te rf\q 6\ionaxQiaq

cnkofi <x5etapf]<; xai yvvaixbq xai 'AQva^&xriq

tf]g ejuxaWufievris Avx6\ia xr\q ey Paadecog

\ieya\ov TiyQavou xai yvvaixbq avTcO . . . exovq

exa'. wAls Konig der Konige war Arsakes

derWohltaterderGerechte der Erschienene

und Hellenenfreund und als Koniginnen
warenSiake(*5//a/c<5//avafc,dieSchwarze

<

,

wie pak < *pavak ,rein
4

) seine Schwester
vom gleichen Vater und Gemahlin, und
Harvazat (Ganz-Edel) mit Beinamen Av-
tom, (mp. *afstom < aw. afidotoma> d. i.

die„Ausgezeichnetste
a
),TochterdesGro6-

konigs Tigranes, und seine Gemahlin
im Jahre 225". Gerade seit Gotarzes, 223
Sel. erscheint auch auf den babylonischen

Tafeln die Nennung der Koniginnen im
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Datum; z. B. Sanat 160-kan Sa Si-i Sanat
224-kan ArSaka sa u staridu Gutarzd
Sarru u aSSat ASlbatum asSatisu sar-

ratu
a

. - Vgl. Mahler, /. c. in W. Z. K.

M. XV 1901, sa ustaridu im Sinne von
Sa SumuSu.

72/ A. von Gutschmid, Utitersuchungen zur
Gesch. d. Konigreichs Osrhoene

y
M6m.

de TAcad. de St. P6tersbourg VII 35, 1887;
- Rubens Duval, Histoire d'£desse,

Paris 1892. Frhrr. Hiller v.Gaertringen
und Frhrr. v. Oppenheim, Die Hohlen-
inschrift von Edessa mitdem Briefejesu
an Abgar, Berl. Sitz.-Ber. 1914.

73/ Vgl. die gesamte Literatur bei Phillimore
Anm. 65.

74/ Hamdy Bey et Osgan Effendi, Le tumulus
de Nemroud Dagh, Constantinople 1883;
- Humann und Puchstein, Reisen in

Kleinasien und Nordsyrien
y
Berlin 1890.

75/ Iran. Felsr. Text zu Tfl. XXII -XXV; -
Im Abijatkar i Zareran, PahL Texts, ed.

byj. M.Jamasp-Asana, Bombay 1913, II, 7

verspricht der Konig der Chioniten, der

xyonan xvatay, dem ViStdsp Sah „wir

wollen dir als Konig huldigen" „-tan pa
xvatay paristem*. Diese „pa xvatay
paristiSna" ist also hier dargestellt.

76/ J- A. R. Munro, Dascylion, im J. of Hell.

Stud. XXXII 1912; - vgl. die Stele von
Tchaushkoi bei Hasluck im J. H.St. XXVI
pi. VI; dazu Perdrizet in Rev. ArchSol.

1903 pi. XIII und Th. Macridy, /. c;
vgl. Anm. 31 zum Oxus-Schatz Anm. 17,

Goldscheibe no. 22 pi. VIII u. Silberscheibe

no. 24 pi. IX.

77/ Vgl. die in Anm. 20 und 30 angefuhrte

Literatur und £d. Chavannes, La sculp-

ture sur pierre en Chine au temps des
deux dynasties Hans, Paris 1893.

78/ Fliigelpferde, Fliigellowen, Hippokampen-
Shnliche Tiere an den Grabern der Tang-
Kaiser, Chavannes, Miss. No. 45 1 , 454/55,

462/63 u. s. f. Friedrich Perzyi^ski, Von
Chinas Gottern, Munchen-Leipzig 1920,

Tfl. 72 u. 73, Grotten von Yunkang. -
Man vgl. ferner den „Roten Vogel

a
des

rechten Pfeilers d. Shen in K c

iu-hien mit

den sasanid. Hippokampen und indischen

Garuda's, vgl. die Untersuchungen GrOn-
wedel's, Foucher's iiber die westlichen

Motive in der mittelindischen und der

Gandhara-Kunst. - Vgl. Anm. 20, 30
und 198.

79/ Die Reiter auf dem 3. und 4. Stein der Bas-

reliefs des HiaoTang-shan bei Chavannes,
Sculp, sur pierre pi. XXXVIII, Miss.
pi. XXVI no. 47 u. XXVIII no. 50; be-

sonders aber die Pfeiler d. Shao-She in

6 Sculp, pi. II, vgl. Miss. pi. XIX 35; und
endlich die wundervollen „Renner a vom
Grabe des Kaisers Tai-tsong (gest. 649
n. Chr.), Miss. pi. 289 no. 443-445.

80/ Mission G. de Voisins (Anm. 20) Teil I,

fig. 1 & 2. - Der Lowe von Babylon z. B.

Koldewey, Wiedererst. Bab. Abb. 101.

81/ Flandin et Coste, pi. 208. B; - de Mor-
gan, Miss. fig. 144- 145.

82/ Denkmal von Salmas (oder Dilman) ; Texier
pi. 40; Ker Porter II pg. 82; Flandin et

Coste pi. 204 & 205; - Photogr. bei

Eberhard Joachim Graf Westarp, Unter
Halbmond und Sonne pg. 256, Berlin

1913, und bei A. V. W. Jackson, Persia
Past and Present pg. 81.

83/ E. Herzfeld, Paikuli siehe Anm. 1.

84/ Vgl. Herzfeld, Pasargadae, Untersu-
chungen zur Persischen Archaeologie, in

Klio VIII, 1 1908.

85/ Entdeckt von J. F. Jones, Mem. pg. 185
^isolated stone, triangular shape, never be-

fore noticed"; unsre Abbildung nach einer

Aufnahme von O.Mann, vgl.Globus 1903.
— GuteAbb. bei King-ThompsonTH.Xu.XI.

86/ Die Partherstelen in den Mitt. d. D. O. G.
1904, Nr. 21 pg. 26 u. 37; Nr. 22 pg. 48
bis 52; Nr. 25 pg. 29/30. Vgl. Iran. Felsr.

pg. 228. Die Parther-Stelen von Assur, die

Awraman-Pergamente, die babylonischen

Keilschrifl-Tafeln und das Felsdenkmalvon
Blstun sind alle aus fast dem selben Jahre,

224 - 25 Sel., mit Spielraum fur das Fels-

denkmal. Die Haltung der Parther — wenn
es nicht die letzten der Assyrer sind -
von Assur hat augenfallige Beziehung zu

den Huldigenden von Blstun. Vgl.P.jENSEN,

Die aramaeisch. Inschriften von Assur,
Berl. Sitz.-Ber. 1920.

87/ Denkmal Shapur's I. in Shapur: Iran. Felsr.

XL,vonSARREals w wahrscheinl.KhosroII.
a

bezeichnet; und Abb. 101 nach Flandin
et Coste pi. 50, Stolze Tfl. 138. - Naqsh
i Bahram in Sahra i Bahram bei C.C. Baron
de Bode, Travels in Luristan and Ara-
bistan, London 1845, und nur darnach bei

Flandin pi. 229; Stolze II 146.

88/ Archaeological Survey of India^ Annual
Reports 191 1 — 12, Explorations at Ma-
thura, von J. Ph. Vogel; — vgl. Anm. 108.

89/ Andre photographische Aufnahmen von
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Belang, abgesehen von den erwahntenTafeln
der Iran. Felsr. gibt es nicht. Die griind-

lichste zeichnerische Aufnahme ist die von
Flandin, pi. 1-17, der ich auch den Plan

und Schnitt entnommen habe. Daneben ist

noch die altere Aufnahme Ker Porter's
ihrer treffenden Stilwidergabe wegen be-

achtenswert. Dagegen sind die Tafeln

XXXIV - XXXVIII de Morgan'sMission
scientifique en Perse, IV: Recherches
acheologiques II Paris 1896, entbehrlich,

und seine samtlichen Zeichnungen 1 80 - 203
sind nicht nur Ker Porter und Flandin
gegenuber ein Ruckschritt, sonderngerade-
zu irrefuhrend ungenau. Im Folgenden
gebe ich die abendlandische Literatur iiber

den Taq i bustan, soweit sie fiir ihre Zeit

wertvolle Aufnahmen und Untersuchungen
enthalt.

1617-19 Pietro Della Valle, Viaggi

descritti in lettere familiari al S. Schi-

pano, Brighton 1843, 2 Bde.
1623 - 63 Jean BaptisteTavernier, Les

six voyages en Turquie, en Perse et aux
Indes

y
3 vol. Paris 1671-81.

1671-77 Le Chevalier Chardin, Vo-

yages en Perse et autres lieux de VOrient,
Amsterdam 1711, 3 Bde.

1737 J. Otter, Voyage en Turquie et

en Perse, avec une relation des expe-

ditions delhamasKouliKan, Paris 1748,

pg. 184 - 88, reiste mit dem Gesandten des

GroBtiirken an Nadir Shah und ist der

erste genaue Beschreiber.

1741 Khwadja
c

Abd al-karlm Kashmiri,

Verfasser des Bayan i wakt, einer Ge-
schichte Nadir Shah's, begleitete den Shah
1741 auf der Wallfahrt nach Mekka; The
Memoirs of Khoja A. translated by
Francis Gladwin, Calcutta 1788, benutzt

von S. de Sacy ; cf. Langl£s, Voyage de
VInde a la Mekke.

4. Marz 1755 liest d'Anville seine Ab-
handlung iiber die Denkmaler vor der
AcadSmie, nach Briefen, die der Vater

Emanuel de St. Albert Carmeliter Bar-
fiiBler, Apostolischer Vicar in Baghdad, dem
Herzog v. Orleans gesandt und dieser schon
1743 an d'A. gegeben hatte; Bd. XXVII
der Memoires de VAcad&mie Royale des
Inscriptions et Belles-Lettres.

4. Mai 1787 BriefdesAbtesBEAUCHamps,
Generalvicars des Bistums Baghdad, an

den Botschafter in Constantinopel M. de

Choiseul-Gouffier, durch Vermittlung

des Astronomen Lalande an S. de Sacy,

Journ. des Savans, nov. 1790, pg. 726.

Silvestre de Sacy, Memoires sur di-

verses Antiquites de la Perse, Paris 1793;
- und ders. Memoire sur les monumens
et les inscriptions de Bi-ssutoun, Paris

1815; beide in den Mem. de PInst. Roy.

de France.

1 795 - 96 Guillaume Antoine Olivier,

Voyage dans VEmpire Othoman, 4 Bde,
Paris 1801, II pg. 14- 19,mitAbbildungen.

1808 Adrien DuPRfe, Voyage en Perse,

fait dans les annts 1807, 1808 et 1809
en traversant la Natolie et la Mesopo-
tamie, Paris 1819.

Macdonald Kinneir, Geographical
Memoir of the Persian Empire, London
1813, pg. 132-136.
1817-20 Sir Robert Ker Porter,

Travels in Georgia, Persia, Armenia,
Ancient Babylonia &c &c, London 1822,

2 Bde, II pl.61ss.

1823 Lord George Keppel (6. Earl of

Albemarle, 1 799 - 1 89 1 ), PersonalNarra-
tive of a Journey from India to Eng-
land etc. London 1825, II pg. 35-47.

1836 Henry Rawlinson, March from
Zohab to Khuzistan, in J. R. Geog. Soc.

IX. 1839, pg. 116 und James Felix Jones
in seinen Memoirs, Select, fr. the rec. of
the Bombay Gov. NS. No. XLIII, Bom-
bay 1857.

1840/41 Flandin et Coste, Voyage en
Perse pendant les annete 1840-41,
Perse Ancienne et moderne, pi. 1-14,
und dies. Relation du voyage, Paris 1851,

chap. XXVI -XXVII.
1867 T. M. Chevalier Lycklama a

nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase
et en Perse, Paris-Amsterdam 1872-75,
4 Bde, Bd. Ill pg. 460ss.

1881/2 Marcel Dieulafoy, VArt an-
tique de la Perse, Paris 1884 - 85, Bd. V,

pg. 95-108.
K. D. Kiash, Ancient Persian sculp-

tures or the monuments, buildings, bas-

reliefs, rock-inscriptions &c &c, Bom-
bay 1889.

George N. Curzon, Persia and the

Persian Question, London 1892, Bd. I,

pg. 560 ss.

Oskar Mann, Archaeologisches aus
Persien, im Globus 1903.
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Ferdinand Justi, Life and Legend of
Zarathustra, in Avesta Studies , StraB-

burg 1904.

A, V. Williams Jackson, Persia Past
and Present, New York 1906.

F. Sarre und E. Herzfeld, Iranische

Felsreliefsy Berlin 1910.

E. Herzfeld, Der Thron des Khosro,
Quellenkritische und ikonographische
Studien iiber Grenzgebiete der Kunst-
geschichtedesMorgen-undAbendlandes,
in Jahrb. d. PreuB. Kunstsamml. 1920, 1 u.2.

In dieser Liste fehlt Austen Henry La-
yard's venerabile nomen. Und doch war
er mit dem Genossen seiner Abenteuer,

Edward Ledwich Mitford, dort. Vgl.

Layard's Early Adventures und Mit-
ford's Land-March from England to

Ceylon 40 years ago9 London 1884. Sie

waren beide in den Tagen am Taq i bustan,

da Eug£ne Flandin seine groBe Arbeit

ausfuhrte. In der Voyage I pg. 443 ss. be-

richtet Flandin in folgender, kostlichen

Weise von dem Besuch der beiden jungen

Englander,die zu seinem MiBfallen inpersi-

schem Gewand erschienen und nach ihrem

ersten Besuch ihr baldiges Wiederkommen
versprachen. pg. 446: „Quelques jours

s'etaient ecoul6s depuis leur visite et je ne

les avai pas revu ..... Quel fut mon
etonnement, quand je re$u une lettre de
Tun d'eux, de M. Layard, qui m'apprenait

qu'ils ne pouvaient revenir. — Le Serdar

avait l'ordre de les faire garder a vue. lis

lui 6taient d6sign6s comme suspects, et

gens a ne pas laisser circuler librement. II

les faisait partir le lendemain sous bonne
escorte, et les envoyait au camp du Chah
qui devait etre a Hamadan Plus loin

j'aurai Poccasion de racconterquelques parti-

cularites qui se rapportent aux excursions

de Fun de ces Anglais; elles prouveront

que le gouvernement Persan n'avait fait,

dans cette occasion, qu'un acte de legitime

defense de ses intSrets, et qu'il avait d'ex-

cellentes raisons de se defier des peregri-

nations de ces deux voyageurs qui n'6taient

autre chose que deux agents, espece d'en-

fants perdus tels que l'Angleterre r6pand

dans toute FAsie pour nouer ou entretenir

a leur risques et perils les intrigues au moyen
desquelles elle corrompt et entratne les

uns afin de vaincre et asservir les autres.

On les soutient, on les encourage autant

20 HERZFELD, Aalea

qu'on peut. £chouent-ils? comme ils ne

sont revetus d'aucun caractere officiel, on
les d6savoue. S'ils rSussissent, au contraire,

et gagnent a TAngleterrequelque population

ou quelque territoire, la mere patrie les

recompense, les accredite, et leur exemple
encourage d'autres aventuriers a tenter les

memes entreprises pour en retirer des

fruits semblables. - On peut dire que ces

agents volontaires sont les noeuds qui

serrent les mailles de ce vaste reseau sous

lequel VAngleterre retient deja une si grande

partie du globe. Cette politique peut etre

habile; mais elle est chanceuse pour ceux

qui s'y devouent, et TEurope ne sait pas

assez a quel point cette politiqqe machiav6-

lique est odieuse aux peuples chez lesquels

ses racines tracent sourdement dans le sol

qu'elle finit par couvrir de parasites."

90/ J. F.Jones, Mem. pg. 191.

91/ Ober den WakTl al-daulah handelt Curzon,
P.P.Q. I. pg. 559-60.

92/ Die baulichen Reste und die Quellfassung

von Shapur bei Flandin et Coste pi. 45-47.

93/ Persia ovvero Secondo Viaggio in Oriente

di F. Leandro di Santa Cecilia Carme-
litano,ScalzodeirOriente,Roma 1 757,pg. 1 9.

Vgl. Sarre in Iran. Felsr. pg. 21 1 Anm. 2.

94/ Vgl. Hermann Eth£, Neup. Literatur im
Grundr.d.iran. Phil. II, V, pg. 324s. - Ab-
bildungen bei Ker Porter, Flandin, Iran.

Felsr.; Deutungen bei Jackson, P. P. P.

pg. 220 und Justi, Life & Legend pg. 1 57.

95/ Es gibt Belehnungsbilder von Ardashlr I.

1 : Naqsh i Rustam I., zu RoB, mit Ohor-
mizd, Fachertrager und zwei zu Boden ge-

streckten Feinden. 2: zu FuB, Naqsfy i Ra-
djab II., mit Ohormizd, dem Thronfolger,

einem Wiirdentrager, dem Diener mit dem
Facher und zwei Frauen unterm Baldachin.

3: Flruzabad, zu FuB, mit Ohormizd,
Fachertrager und zwei GroBen. Von Sha-

pur I. 4: Naqsh i Radjab HI., zu RoB, mit

Ohormizd; 5: Shapur Nr. V, zu RoB, mit

Ohormizd und Valerian. Von Bahram I.:

6. in Shapur Nr. II., zu RoB mit Ohor-
mizd. - Endlich 7. als letztes der ersten

Zeitspanne, Naqsh i Rustam Nr. VII Nar-

seh mit Anahit, dem Thronfolger und einem

Wiirdentrager.

96/ Die beiden umfassendsten Werke iiber die

Miinzen der Sasaniden sind B. Dorn's
Katalog der Collection de monnaies sas-

sanides defeu le Lieut.-G&n.]. de Bar-
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tholomaei, St. Petersburg 1875, und
A. D. Mordtmann's Arbeiten in Z. D. M.G.
XIX und zusammenfassend in Bd. XXIII
und XXXIV.

97/ In der Beschreibung von Khosro's Thron
spricht FirdosT von einem Seidenbrokat,

in dem die Bilder der 48 Konige mit ihren

besonderen Kronen und Thronen einge-

wirkt waren; vgl. Thron d. Khosro pg. 2

Anm. 5. DaB jeder Herrscher einen be-

sonderen Thron gehabt, ist nicht bekannt
und widerspricht unmittelbar dem geschil-

dertenaltererbtenThron; mirwillscheinen

als spielte FirdosT hier auf die Thronnamen
an. JohannesChrysostomus,Ep^u/aorf
Col. Horn. 4, ed. Venet. 1741, X 378, vgl.

NOldeke, lab. pg. 453 ,xa! dvdxeixai

xaftdbreQ tepa?/

99/ Abb. der Krone ArdashTr's I. Iran. Felsr.

Abb. 25, 26; Narseh^s das. Abb. 37, 40.

100/ Uber das Bild ArdashTr's I. mit dem Feind
vgl. Sarre in Iran. Felsr. pg. 67-71.

101/ Der Cameo Bahrain's IV. in Iran. Felsr.

Abb. 31, nach Edward Thomas, Early
SassanianInscriptions, Sealsand Coins,

London 1868. Auch besprochen von
Mordtmann in Z.D.M.G. XXIX pg. 199.

102/ Die magische Deutung des Auf- dem-
Feind-Stehens scheint mir durch das sehr

zerstorte Bild V von Shapur bewiesen zu
werden, Iran. Felsr. Tfl. XLIV, pg. 122.

Hier sieht man Ohormizd und Shapur I.

zu Ro8, gegenstandig, beide auf ihrem zu
Boden gestreckten Feind reitend, und
zwischen ihnen die Gestalt, auf die allein

der besiegte Feind Shapur's I. gedeutet

werden konnte, namlich den Kaiser Vale-
rian. Da nicht beide Gestalten Valerian

sein konnen, so folgt, da8 der zu Boden
Gestreckte rein sinnbildliche, magische
Bedeutung hat. - DaB der Gedanke nicht

erst sasanidisch, sondern bereits achae-
menidisch ist, lehrt der Chalcedon Oxus-
Schatz no. 114, pi. XV.

103/ Das Stehen der Hettiter-Gotter auf ihrem
Gefahrt oderAttribut in der groBen Gotter-
prozession von Yazylyqaya bei Boghazkoi,
siehe Humann und Puchstein, und
Garstang, The Land of the Hittites;

nach Assyrien iibertragen in den Gotter-
prozessionen von Ma'althaya bei V. Place,
Ninive et VAssyrie, pi. 45 und bei Leh-
mann-Haupt, Materialien zur alteren
Gesch. Armeniens u. Mesopotamiens

y

in den Gotting. Abhdlg. N. F. Bd. IX, 3,

Gottingen 1907.

104/ Salmas siehe Anm. 82; zu dem Brust-

schmuck vgl. Thron d. Khosro pg. 112

Anm. 5. - Als Beispiele dienen: Das
Silberfigurchen der Islam. Abtlg. d. K.

Friedr. Mus., Sarre im Jahrb. d. Kgl. Pr.

Kunstslg. 1910 II; ferner die Silber-

schusseln bei Smirnoff pi. XXIX, 57
Shapur II., Coll. Stroganoff-St. Petersburg,

pi. XXXII 60, Shapur II. in spater Nach-
bildung, pi. XXVI 54 Bahram V. Gor,

der Held der Jagdabenteuer, Brit. Mus.
vgl. NOldeke, Tab. pg. 90; - pi. XXVIII
56 in Kazan ist auch ein Abenteuer Bah-

rain's V., des Jagers Krone aber ist Peroz',

Kawadh's oder Khosro's I.; vgl.pl.CXIV,

287; - pi. CXXIII, 309 Coll. Botkine,

Petersburg ist Khosro I., der auch auf

dem Bergkristall der Pariser Goldschale,

pi. &CIV, erscheint; pi. XXXI 59 Paris

ist Khosro II., unsre Tfl. LI II; - Bah-

ram IV. erscheint auf dem Onyx des

Britischen Museum Edward Thomas,
Early Inscr. pg. 1 1 2, Iran. Felsr. Abb. 36;
Peroz auf dem Carneol der Pariser Na-
tionalbibliothek,Nr.361 Phot. Giraudon;
Babelon, Catalogue des Camees etc.

pg. 163ss und Nr. 360 u. 361.

105/ DerBrustschmuck auf Stoffen aus Aegyp-

ten: O. v. Falke, /. c. Abb. 46 pg. 38:

Seidenstoff v. Sens, und Abb. 27 pg. 21

wollenes Einsatzstiick des Wiener Kunst-

gewerbemuseum. - Vgl. auch denMond-
gott auf dem Munsterbilsener Quadrigen-

stoff, Thron d. Khosro Abb. 13. - Auf
Malereien aus Chines. -Turkistan, bei

GrOnwedel, Altb. Kultst.: Panzerreiter

auf Elefanten, meist indische Fursten, oft

im Bild der Verteilung der Buddha-Re-

liquien, Abb. 46/47, Hohle 19, Ming Oi

bei Qumtura; Abb. 90 u. 117 Hohle A
beiQyzyl. - Indische J ager, sonstnackt:

Abb. 225, Hohle m. d. Aeffin, Ming Oi
bei Qumtura; Hindu-Gotter: Abb. 67,

Sonnengott, Hohle 42 v. Ming Oi bei

Qumtura, Abb. 179 Kasyapa-Hohle, Ming

Oi bei Qyzyl, Abb. 295 Damon, 296

Gotterpaar, 297 STva a. d. Teufelshohle v.

Ming, Oi beiQyzyl; Abb. 397a und b

Hohle m. d. Maya, Ming Oi bei Qyzyl;
- Nagaradja: Abb. 61 Hohle 42 Ming
Oi bei Qumtura, Abb. 287 Nagaradja-

Hohle, Ming Oi bei Qyzyl; Abb. 31/32

Hohle mit den kranztragendenTauben bei

Kiris; - Vadjrapani: Abb. 89 Hohle A
v. Qyzyl; - Lokapala, zwei betende:

Abb. 370 Hohle m. d.Maya, Ming Oi bei
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Qyzyl. Die Haufigkeit und mehr noch
die Vielseitigkeit des Vorkommens dieses

Schmuckes erweckt den Eindruck, was
gerade bei Juwelenschmuck ja natiirlich

ware, daB er in Indien heimisch und von
den Sasaniden iibernommen sei.

106/ Die alte Literatur iiber die Kleine Grotte

bei S. de Sacy im zweiten Memoire von
1815 und bei Ritter, Erdkunde Bd. IX
pg. 383. Eine photographische Aufnahme
fehlte bisher. Zeichnungen beiOusELEY II

42a, Ker Porter II 65, Flandin etCosTE
pi. 13, de Morgan Abb. 185; Phot, in

Thron d. Kh. Abb. 18.

107/ Sprachlich ist zu dieser Inschjift zu be-

merken:DieNamenschreibungS(a)/ipu/ira
ist eine altertumelnde, die der Aussprache
der Zeit langst nicht mehr entsprach und
ein Beispiel fiir die in viel alterer Zeit er-

folgte Festlegung der Rechtschreibung ist.

Ganz unaufgeklart geblieben war bisher

das Ideogramm NTTfi, oben mit baghe
umschrieben. ImVergleichmitden alteren

Sasanideninschriften leuchtet sofort ein,

da8 es in diesen Protokollen der mittleren

Zeit den Titel \32 baghe „Gott" der alte-

ren Sasaniden ersetzt. DaB etwa Shapur II.,

der groBe Christenverfolger, auf diesen

gottlichen Titel, den auszusprechen den
Christen besonders anstfiBig war, verzich-

tet hatte, ist weder bekannt noch wahr-
scheinlich. Olshausen in den Berliner

Sitzungsberichten 7. Marz 1878 Nr. V
schlug vor, anstatt N^mi vielmehr N*W,
was er als „Konig a

erlauterte, zu lesen,

und in der Tat sind sich doppeltes Wau
und Shin in der monumentalen ParsTk-

Schrift sehr ahnlich. Hier ist das jedoch

nicht moglich, da das Zeicheru so oft es

vorkommt deutlich ein doppeltes Wau
ist. Es bleibt also dabei, daB in diesen

Inschriften alteres vq im Titel durch das

Ideogramm N^fTY] ersetzt ist.

Josef Marquart, an den ich mich um
weiter zu kommen wandte, gab mir in zwei

Briefen vom 31. Juli und 2. August die

ErklSrungdes bisher ungedeutetenWortes

:

*Ihre Frage fiihrt mich in die bereits

sagenhafte Zeit zuriick, als ich im Winter
1895/6 in einer Korrespondenz mit Dr.

J. P. Six in Amsterdam die stachrischen

Munzen entzi fferte. Damals handelte es sich

darum, wie die Legende N^rUN V JTITHB
(so, nicht N^niw scheint die richtige Le-
20*

sung) zu erklaren sei. Wir beschieden

uns damals mit groBem Widerstreben bei

NT13N= 'Avatajaramaisierende oderhelle-

nisierende Form fiir JVrUN Anahii (?).

DaB Olshausen's NTm= NTitr unmog-
lich sei, habe ich stets angenommen, da

ein iranisches Wort keinen aramaeischen

Artikcl haben kann. Sie haben ganz recht,

daB es das friihere \Q baghs ersetzt.

Es ist Ideogramm - Junker nennt das

„Heterogramm a
, Bartholomae sagt jetzt

^IVlaske
44 - und zwar ist die richtige

Lesung dieses IdeogrammsalleinN^ni^ =
NTI^N . Im Frahang iPahlavik Kap. I, 2.3

(pg.49ed.JuNKER)steht: ' 'Ci> -wn
das ich in meinem durchschossenen
Exemplar schon lange transkribiert hatte:

wNTUg-/i
[
=Nx^] : baSdn *- Es muB

jetzt heiBen: N^n* -&•= bagd-n
y d. h. -n

ist phonetisches (Complement. Der Plural
bei Ideogrammen isthaufig, hier aber ist er

zu beurteilen wie bei sas. ^rrHD, wortlich

„seine Herren", fiir xvatab in der In-

s
#
chrift von Paikuli und in der Psalmen-
Ubers.; im Glossar steht: -*)K= NJHE
fiir NN"ip = xvatab. Ich nehme bei dieser

Erklarung j ii d i s c h e n EinfluB an. [Falsch

Andreas Berl.Sitzungsber.A. 1910,871].
V Rir N im Anlaut z. B. in nr-,W^W --=

bVA=$utan;~ n^nrh]MJV=im
y griftan;

im Inlaut z. B. ^A = rffinsn. fur n(DIC\
%

bezw. HE^l, pers. sar; irv? = TV*5^ fiir

^N^, nest. - Anderer Art, und der

manichaeisch - mandaeischen (babyloni-

schen) Gepflogenheit folgend ist z. B. im
Anlaut „r* ir

pl = nozyrmH$W{*\slll.

J6dbehandelt)= y^,h6ren!- n^rtAJl
= nnipy fiir nntp xvartan, trinken, ,wo V

einen sekundaren VokalanstoB vor einem
Sibilanten bezeichnet. - / = ^ fiir b 1st

gleichfalls nicht selten; z. B. . irfj M
(Glossar. Kap. XV pg. 56, 1 Junker) zu

lesen: , / r* r
3^ • ^r^^ ir"r**

namak „Buch, Rolle". - Ein hiib-

sches Beispiel ist -ui< =N^>? fiir N^C
(stat.abs.fe Sing, rfrc, N%fe) - iran.

saxvan ,Wort
4
Kap. 10, 5.

*
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108/ Solche Kreuzfahrer sind z. B. der Bischof

Gottfrid de Hohenlohe, v. 1 198, im Dom,
der Bitter v. Henneberg, v. 1230 aus der

Deutschhauskircheund der Ritter Heinrich

v, Seinsheim v. 1360 im Kreuzgang des

Doms zu Wiirzburg. Ein Zeitgenosse des

Hohenlohe im Chiostro von S. Zeno,
Verona, mit dem Stemma der Rovere. —
Ober die Turushka-Bildnisse s. Anm. 88.

- Die Schwerttrager bei GrOnwedel /. c.

Abb. 12, Hohle 15 MingOi beiQumtura,
Abb. 51 -53,H6hle 19ebenda. Abb. 116,

Schwerttragerhohle von Ming Oi bei Qy-
zyl, Abb. 191, Rotkuppelhohle Ming Oi
bei Qyzyl.

109/ Wenn man bei NOldeke Tab. p. 51 -72
und bei Justi im Grundr. Bd. II p.

52 1 - 526 die Quellen iiber die Geschichte

der Zeit Shapur's II. bis Bahrain's IV.

uberblickt, so scheint die Zahl der Grie-

chen, Syrer, Armenier, Perser und Araber
sehr groB; um so armer ist ihr Inhalt, der

meist iiber Namennennung und Genea-
logie kaum hinausgeht.

110/ Das Felsdenkmal Bahrain's I. am besten

in Iran. Felsr. Tfl. XLI, u. Abb. 103-05.
Der Konig tragt ohne jeden Zweifel Bah-
ram's I. mithraeische Krone und kann also

kein andrer sein, als eben Bahram I. Zur
Inschrift vgl. Olshausen Berl. Sitz.-Ber.

1878, IV: Die Narses-Inschrift von Sha-
pur. - SpatereZufugungenvonlnschriften

gibt es auch am Denkmal ArdashTr's I. zu
Naqsh i Radjab Nr. II (Bahram II.), bei

Naqsh i RustamlV (Bahram II. zuShapur
I.), und die Zufiigung von Bildern bei

Naqsh i Rustam II. Allerdings falschen

diese Zufiigungen nie geradenwegs, was
man von Narseh's Inschrift wohl sagen

kann. Ein eindringender Vergleich des
Bahramdenkmals mit dem echten Narseh-
Denkmal Naqsh i Rustam VII enthiillt

die stilistischen Unterschiede.

111/ Zur Literatur vgl. Anm. 89 und die Ober-
sichten bei de Sacy und Ritter. — Zeich-
nungen : Ker Porter II pi. 62 - 64 ; Flan-
din et Coste pi. 2- 12; Photogr.: Iran.

Felsr. Tfl. XXXVI -XXXIX, und Abb.
92—95.

1 12/ Die Bauten von Hatra in Andrae's groBer

Wissensch. Ver6ff. d. D. O. G. iiber Hatra
I. u. II. 1908 u. 12. - Darwaza i Gatch
bei de Bode, Lurist. I 390.

113/ vgl. Mus6es ImpSriaux Ottomans, Cata-
logue des sculptures grecques par Gu-
stave Mendel, Bd. II 1914. Nr. 667(948),

pg. 449 ss; - O. Wulff, Altchristliche

und byzantinische Kunst, in Burger's
Handb. d. Kunstwiss. p. 173, Abb. 162;
— Mendel verweist auf die Erzengel von
Koja Kalessi, Headlam, Ecclesiastical

Sites in Isauriay Suppl. Pap. Soc. f. prom.

Hell. Stud. fig. 1 pg. 10;ichhabediebesser

Alahan Monastyr genannte Kirche mit

diesen Sculpturen schon 1907 neu aufge-

nommen, ohne die Aufnahmen bisherver-

offentlichen zu konnen. Fur die GebrSuch-
lichkeitvon Niken als Torsculpturen weist

Mendel ferner auf eine Inschrift tus al-

Sanamain hin, eine Widmung an Zeus
Kyrios aus der Zeit Herodes Agrippa's II.,

die ein Tor cruv veixaSiou; xal AeovraQioi?

erwahnt. - Die Urteile Curzon's /. c. I

561, Lycklama's III 460 & 463: Raw-
linson's March fr. Zohab p. 116.

1 14/ Zweifellos besteht ein Zusammcnhang
zwischen Bautypen wie der Dreibogen-

Front von Hatra, Darwaza i gatch und der

schliefilichen Gestalt desTaq i bustan und
zwischen den dreitorigen romischen Tri-

umphbogen. Ebenso ist ja das Motiv der

beiden Siegesgottinnen am Taq i bustan

dasselbe, das die romischen Triumph-
bogen schmiickt. Augesichts des friihen

Qatums von Hatra fallt es schwer, an eine

Obertragung des romischen Typus nach

dem Osten zu denken, obwohl das bei

der romischen Verbreitung der Triumph-
und auch der StraBentore nahe lage. Trotz

des Fehlens derDenkmale ist anzunehmen,
daB der Typus im Hellenismus bereits

ausgebildet war; vgl. Emanuel LOwy, Zur
Herkunft d. Triumphbogens

y
in Fest-

schrift f. O. Hirschfeld 1903. Ein Bei-

spiel aus dem ersten Empire ist der Palazzo

Borghese in der Via dei Ghibellini in

Florenz.

115/ Die Literatur iiber das Barberini-Djp-

tychon bei Wolfgang Fritz Volbach,
Die Elfenbeinarbeiten der Spatantike
und desfriihen Mittelalters, Mainz 1916;
- Zu den Niken-Paaren: Wulff /. c. Abb.
185 Diptychon von Etchmiadzin, Abb.
186 von Murano in Ravenna; ferner die

Engel im Gipbelfeld auf dem Silberschild

Theodosius' d. Gr. und seiner Sflhne aus
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Estremadura, Madrid, Wulff /. c. Abb.
199. Die Engelpaare mitKranz, Medallion

u. a. sind eines der gewohnlichsten Motive
auf Sarkophagen. Und zwar gibt es zwei

Abwandlungen davon: ein Paar von Niken
oder ein Paar von Eroten. Niken-Paare
finden sich z. B. zwei in S. Maria Antiqua
auf dem Forum Romanum, drei im Kreuz-
gang des Thermen- Museums in Rom,
(Nr. 192, 72114), zwei weitere im Kon-
servatoren - Palast ; der Sarkophag der
Gladia im Lateran-Museum, Saal XIII

Nr. 735 u. a m.
116/ Das Niken-Paar mit Kranz der Preta-

Hohle v. Ming Oi bei Qyzyl bei GrOn-
wedel Altb. Kultst. p. 170 fig. 391 ; die

Gruppe herabschwebender Gottheiten aus

der Schwerttragerhohle dess. Orts pg. 51

fig. 100; die Nike der„iibermaIten"H6hle
das. p. 1 1 7 ; die „kranztragenden Tauben"
sind die unmittelbare Nachbildung eines

sasanidischen Stoffes. Das Auftreten der

Niken-Paare hier im fernen Osten schlieBt

wohl eine Ableitung aus romischer Kunst,

die zeitlich ja nicht unmoglich ware, aus;

es zwingt zur Annahme, daB der Gedanke
bereits der friihen hellenistischen Kunst
angehorte.

117/ Den habsburgischen Jagdteppich bei W.
v. Bode, Vorderasiat Kniipfteppiche

aus alterer Zeit, Leipzig 1901, und in

Bruckmann's groBem Katalog der Aus-
stellungvon Meisterwerken muhammedan.
Kunst zu Miinchen 1910. Die Tusch-
zeichnungen z. B. im gleichen Katalog

Tfl. 682, und F. Martin, The miniature
Painting and Painters of Persia, India
& Turkey, London 1912, pi. 58. - Die

Genien von Konia bei Sarre, Seldschu-
kische Kleinkunst, Leipzig 1910 Tfl. 1.

— In ihrer ursprunglichen Lage am Bazar-

tor von Konia zeigt sie die Tafel 97 in

Bd. II von Charles Texier, Description

de VAsie Mineure, Paris 1849, a. d.Jahre

1 833. Die aus der gleichen Zeit stammende
„Vue des murs de la ville (Konieh) prise

de Pextfirieur, im Bd. I von L6on de

Laborde's Voyage en Orient, Asie Mi-
neure, zeigt mehr wagrecht schwebend,
wohl nur von de Laborde antiker auf-

gefafite Engel, die gemeinsam eine Sonnen-
scheibe mit islamisch stilisiertem Sonnen-
gesicht halten; offenbar ein Gegenstiick,

nicht mehr erhalten, zu jenen Engeln des

Bazartores. - Die Deutung als *guter und
boser Engel" hat Gegenstiicke an andern
Toren islamischer Stadte ; sowerden im Ci-
tadellen-Tor Aleppos zwei Lowenvordfir-

leiber aus Zahir GhazT's Zeit der „lachende
und der weinende" Lowe genannt.

118/ zu Mark Aurel Stein vgl. Anm. 52.

119/ Ober alteste, von griechischer Baukunst
unabhang'ge Profile siehe Iran. Felsr. p.

171/2, vgl. den Sockel des Palastes im
„Stil des Westlandes" in Khorsabad.

120/ Die agyptische Hohlkehle an achaemeni-
dischen Bauten Iran. Felsr. Abb. 70;
iiber die Profile arsakidischer Bauten, wie
Kangawar, ebenda p. 230 — 32.

121/ Die erste photogr. Aufnahme des Wand-
pfeilers war Sarre's, die Abb. 1 15 p. 349
des Jahrb. d. Kgl. Pr. Kunstslg. 1904 ver-

offentlicht ist.

122/ Die Altarplatten von Pergamon bet Gu-
stave Mendel, Catalogue des sculptures
Grecques, Mus6es Imp6riaux Othomans,
Constantinople 1912 & 14, Bd. I, Nr.

251 & 253, pg. 573 & 578. Mendel fuhrt

als Literatur unter andern an: Conze,
Archaol. Zeitg. XXXVIII 1880, p. 10: ~
Altertumer vonPergamon Bd. VII, 1908,

Winter, Die Skulpturen, Teil II, p. 3 1 7 s,

Nr. 406, Tfl. XL (nach Zeichnung von
Edhem Bey), Beiblatt 41 & 42.

123/ Die aquitanischen Sarkophage bei Wulff
Altchr. Kunst Abb. Ill; die Pfeilef v.

'Akka, Phot. Alinari 20689 u. 690 und
eigene.

124/ Die ersten hellenischen Akanthen bei

Alois Riegl, Stilfragen,Grundlegungen
zu einer Gesch. der Ornamentik^ Berlin

1893, fig. 1 1 1 - 120. Die Bauten von Qlba
habe ich, wie Alahan Monastyr alias Ko-
dja Kalessi, 1907 aufgenommen, aber noch
nicht veroffentlichen konnen. Das Kapitell

des Seleukos-Tempels ist vielleicht in

MEURER'sgroberVergleichendeFormen-
lehre des Ornaments und der Pflanze
1909 veroffentlicht.

125/ Hatra, von W. Andrae in der 9. und 21.

Wissenschftl. Veroff. der D. O. G., die

Greifentur mit der Ranke mit weinlesen-

den Putten in Hatra I Tfl. XII. vgl. Herz-
feld, Hatra in Z. D. M. G. 68, 1914.

126/ Die Akanthen aus Indien: GrOnwedel,
Buddhist. Kunst in Indien, A. Foucher,
UArt grico-buddhique du Gandhara,
Paris 1905. - Sir John Marshall, A

Digitized byGoogle



158

Guide to Sdntchi,Ca\cutte 1918. - Photo-

graphien Bremer, Lahore, und die Kata-

loge derMuseen zu Lahore und Peshawar.
* Die chinesischen zieratlichen Kanten bei

E. Chavannes, Mission pi. CCCLI-
CCCLI1I.

127/ Ein achaemenid. Palmettenbaum Iran.

Felsr. Tfl. XXII; - Ch. Texier, Descr.

de VArmenie, etc. pi. 1 16 & 124, vgl. A.

Riegl, Stilfragen p. Ill fig. 44 ; — die

Schmelzziegel-Zierate von Nebukadne-
zar's Thronsaal bei Koldewey, Wieder-
erst Babylon Abb. 64; - .Siegel mit

babylon. Lebensbaumen in alien Werken
uber assyr.-babylon. Siegel. - Die sasa-

nidischen Baume erscheinen in zwei

Klassen, einer rein zieratlichen, vielleicht

immer mystisch bedeutsamen, z. B. bei

Smirnoff LI 85, LIV 88, LV 89, und nach-

sasanidisch XLIX 83, L 84; dagegen in

einer ebenfalls stilisierten, aber als natiir-

lich empfundenen Art z. B. XVI 39 (indo-

sasanid.), XXXVII 66 (= Oxus-Schatz
Nr. 190 pi. 26), XLII 76, LX 95, CX1V
209. — Naher zu vergleichen sind der

Baum Smirnoff LIV mit den Weinreben
der Pfeiler von Akka in Venedig, die

zwar aus Vasen hervorgehen ; die groBen

Akanthoswedel, die da aus dem VasenfuB
erwachsen sind in diesem widernatur-

lichen Wachstum, wie in ihrer altertum-

lichen Randung ostlich. - Ober das

Baummotiv handelt F. Sarre in Mittel-

alt Kniipfteppiche kleinasiat. u. span.

Herkunft in Kunst u. Kunsthandwerk X
10, Munchen 1907 (Abb. 16); - vgl.

Anm. 121.

128/ Zu dem assyrischen Baum lies die wenn
auch nicht mehr ganz aufrecht zu er-

haltenden, so doch sehr zu beachtenden
Worte Riegl's auf p. 99 ss ; iiber die Sinn-

bildlichkeit p. 43 s: Jedes religiose Sym-
bol trSgt in sich die Predestination, um im
Laufe der Zeit zu einem vorwiegend oder
lediglich dekorativen Motive zu werden,
sobald es nur die kunstlerische Eignung
dazu besitzt usw."

129/ Die beste Abbildung des Reiters bleibt

Sarre's Tafl. XXXVII. Demgegeniiber
brauchen andre nicht erwahnt zu werden.
- Einige alte Beschreiber sprechen von
einer Inschrift, deren Reste sie auf der

Krupe des Rosses, wie auch irf Naqsh i

Rustam, gesehen hatten; dagegen wendet

sich schon Curzon I 565. Es ist hochst

unwahrscheinlich. Die Spuren griechischer

Buchstaben sind Sgraffiti.

130/ Der von S. de Sacy benutzte Schriftsteller

Khwadja
c

Abd al-karlm Kashmiri ist auch

ein Geschichtschreiber Nadir Shah's,

vgl. P. Horn im Grundr. d. iran. Phil.

Bd. II. p. 592, vgl. oben Anm. 89.

131/ Die Stellen der arabischen Geographen
uber Bahistun, bezw. Blsutun finden sich

leicht in den Indices von de GomE Bib-

liotheca Geogr. Arab., ebenso die Stellen

bei Yaqut in dem von WOstenfeld her-

ausgegebenen Mudjam aUbuldan; vgl.

die Ubersetzung von Barbier de Mey-
nard; ich bin im obigen, mit kleinen Ab-
weichungen der Obersetzung E. Mitt-
wochs in den Iran. Felsr. gefolgt. - Die

Deutung der drei Gestalten im Bogen-
feld als Shlrln, Khosro und Farhad ist

auch die heute noch volkstiimliche.

132/ Yaqut s. v. shabdiz. - Sein Gewahrs-
mann Ahmad b. Muhammad al-Hama-
dhanl ist der Ibn al-Faqlh abu Bakr, dessen

Kitab aUbuldan wir leider nur im Aus-
zug besitzen; die Anfuhrungen bei Yaqut
sind also oft ausfuhrlicher als der uns er-

haltene Text, den de GomE in der Bib-

lioth. Geogr. Arabicorum 1885 heraus-

gegeben hat; dort schreibt der Heraus-
geber den Namen pg. 214, 15 ^->», Sohn
desSinimmar des Rumi; (vgl. Anm. 164),

b. al-Faqlh schrieb bald nach des Kha-
lifen al-Mutadid Tode, gest. 902 A. D.
— Abu Dulaf Mis c

ar b. al Muhalhil lebte

um die Mitte des X.Jhdts. Von den Bruch-
stiicken seiner echten Schilderungen ist

streng zu unterscheiden der ihm unterge-

schobene Reise*>ericht durch Mittelasien

nach Ghina und zurlick durch den indi-

schen Ozean, ein schwindelhaftes Mach-
werk aus dem 1 1 . Jhdt., abgeschrieben von
Yaqut (schrieb um 1225) und aus diesem
von Qazwlnl in seiner Kosmographie;
vgl. Kurd von Schloezer, Abu Dolqf
Misaris ben Mohalhal de itinere Asia-

ticocommentarius. Inaug.-Dissert. Berlin

1816. Marquart, Osteuropaische Streif-

ziige 74 - 90. GuwainVs Bericht iiber

die Bekehrung der Uiguren: Berl.

Sitzungsber. 1912 S. 491 -
v493. Das

Reich Zabul und der Gott Zun : Fest-

schr. f. Sachau S. 271 A. 2, 292.

133/ NOldeke Tab. p. 275 und 352 s.
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134/ al-ThaalibT, Histoire des Rois de Perse,

ed. Zotenberg, Paris 1910, vgl. Thron
d. Khosro p. 2-3.

135/ Diesen Thron Khosro's habe ich in dem
oft angefuhrten Aufsatz imjahrb. d. Pr.

Kunstslg. 1920 1 & 2 behandelt.

1 36/ der kadhazddh nach d. Mudjmal aUta-
warikh, im Journ. Asiat. 1842, I p. 146,

vgl. NOldeke Tab. p. 353 Anm. 2.

137/ GrOnwedel, Altb. Kultst. Hohle mit den
Ringtragenden Tauben (einer Abmalung
eines sasanidischen Stoffes) in Ming Oi
bei Qyzyl, p. 123 s und fig. 270-275:
„Die H6hle ist somit die einzige, welche

eine zweifellose Darstellung der Sapta
ratnani enthalt.

138/ Ober das Schachspiel und das Tchatrang-

namak vgl. E. W. West im GrundriB Bd. II

p. 1 1 9, und NOldeke ebenda p. 1 1 4 u. 1 45.

[Salemann, Mel. Asiat IX 3, 222 ff.]

139/ NOldeke Tab. p. 354 und 376 ss. - p.

XVI erklart NOldeke die Geschichtlich-

keit und die Bedeutung gerade dieser

Verteidigung Khosro's fur die genaue Be-
stimmung der Abfassungszeit dieses Teils

des Konigsbuchs.

140/ Ober die Beute von Dastagerd s. Theo-
phanes, 494; Anfang Januar 628. - Die

Beute von Ktesiphon TabarT I. 2444
Zotenberg TabarT III, 416, vgl. Sarre-
Herzfeld, Archaeologische Reise im
Euphrat- und Tigrisgebiet, Bd. II Kap.

Seleukeia-Ktesiphon,unter Dastagerd ; vgl.

unten Anm. 200. -
141/ Der eigentumliche Quastenschmuck

kommt auch auf den mittelasiatischen Ma-
lereien vor, und zwar selten an Pferden,

immer an Elefanten. GrOnwedel, Altb.

Kultst, Pferde: Abb. 270 das Pferde-

Ratna aus der Hdhle m. d. ringtragenden

Tauben, Ming Oi bei Qyzyl ; Vorder- und
Hinterzeug genau wie beim Elefantenge-

schirr; auBerdem nur an den sehr viel

jiingeren Pferden chinesichen Stils Abb.
513 vom Tempel Bazaklik, u. 615 aus d.

Hdhle II v. Murtuq. - Dagegen Elefanten

:

Abb. 46/57 Hohle 19 Ming Oi bei Qum-
tura, Abb. 90, Hohlengruppe m. d. Kamin
Ming Oi bei Qyzyl, Abb. 117 Schwert-

trSgerhohle, ebenda; Abb. 468 u. 469 b,

Hohle 9 v. Shortchuq, wesenllich jiinger.

ZurEntscheidungderUrsprungsfragewird
man alteres Material abwarten miissen.

142/ Die ostasiatischen Stoffe bei O. v. Falke,

Kunstgesch. d. Seidenw.
y
Abb. 110 der

BannerstofTund 1 1 1 Reiterstoff des Ho-
riushi-Tempels.

143/ FirdosT, Obers. Mohl I 449, vgl. Sarre
Iran. Felsr. p. 203 Anm. 4.

144/ Die Heeresreform, bei FirdosT und bei

TabarT NOld. p. 247 ss. ist an sich ge-

schichtlich, wie die Steuerreform. Der
Name von Pabak's Vater, Berawan, den
NOldeke als fraglich bezeichnet, kommt
in der Paikuli-Inschrift vor und diirfte

wohl richtig sein. Vgl. A. Christensen,
L?empire etc. pg. 60. - Darstellung einer

Jagd mit Lazo: Smirnoff Tfl.XXIV no. 52
Shapur III, Coll. Stroganoff-Rom.

145/ Der Abbildungsstoff iiber Panzer deckt

sich etwa mit dem iiber den Brustschmuck,
Anm. 105. Gepanzert erscheinen indische

Konige als Reiter zu RoB oder zu Elefant

Abb. 24/25, 46/47, 90, 117, 356. Auch
Schlangenkonige Abb. 61, 287, 431/32;
ferner Hindugotter Abb. 397 b, 435; Don-
nerkeiltrager Abb. 89, 655; und die Lo-
kapala Abb. 370; ganz anders ist der an-

tike Panzer einer Gestalt in der Kirin-

H6hle v. Shortchuq Abb. 460. Fur die

Beurteilung ist zu beriicksichtigen, daBdie

Gemalde die alten indisch?n Konige in

der Trachtihrer eignen Zeit und vielleicht

ihres eignen Landes geben, da8 jedenfalls

die altere, aus den mittelindischen Bild-

hauereien bekannte indische Tracht z. Z.

Asoka's eine vollig andre ist.

146/ Die Mauerkrone tragt Sardanapals Ge-
mahlin Assursarrat auf ihrer Stele, Stelen-

reihen von Assur von W. Andrae, Wiss.

Veroff.d.D.O.G.24/1913; - undebenso
in dem beruhmten w Gartenfest

a
aus dem

Asurbanipal-Palast Brit. Mus. Phot. 522
bu.c; Paterson Assyrische Skulpturen
pi. LXI; Victor Place, Ninive et I'Assy-

rie III pi. 57. - Ober die Mauerkrone
Kybele's s. A. v. Gutschmid Gordios in

Klein. Schr. Ill p. 460. — Aufverschiede-

nen Miinzen von Arsakiden, so bei deBar-
tholomaei Nr. 1 13 u. 114 Arsakes Khos-
roes, 1 16 Volagases III., und bei P. Gard-
ner pi. V Nr. 8, pi. VI Nr. 8 Artaban,

bezw. Pacorus II., kommen auch Frauen-

kopfe mit Mauerkronen vor, die von den
Numismatikern als Verkorperungen der

Griechenstadte, die mit den Grofikonigen

*on equal terms " gestanden hatten, als

Tyche der Stadte erklart werden. Mir
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scheint das in dieser Allgemeinheit falsch.

Man hat zwei Typen zu unterscheiden

:

wo auf der Rs. einfach ein weiblicher Kopf
erschdint, mit der Mauerkrone, und wo
diese Miinze ihrer Pragung nach der stad-

tischen Reihe zuzuschreiben ist, z. B.

Wroth XXVII 15, 16, XXX 11, 12,

XXXI 6, 7, 10- 15, XXXII 1-4, XXXIV
*iO— 14, XXXVII 10- 14, da wird diese

Deutungzutreffen. In den Bildern, wo eine

ganze weibliche Gestalt mit der Mauer-
krone dem thronenden oder reitenden

GroBkonige, genau wie auf den sasanidi-

schen Belehnungsbildern die Corona die

Herrschaft iiberreicht, auf Miinzen von
Orodes I., Phraates IV, Artaban III, Vo-
lagases I, Pacorus II, Artaban IV, Vola-

gases II, III, IV u. V, da liegt auch kein

anderer Leitgedanke als im Sasanidischen

vor, und die weibliche Gestalt mit der

Mauerkrone bedeutet Anahit.

147/ Berossos frgmt. 16: „Er (Artaxerxes II.)

zuerst hat die Perser gelehrt, menschen-
gestaltige Gotterbilder zu verehren, und
das Bild der Aphrodite Anaitis in Baby-
lon, Susa, Egbatana, in Persepolis, Bak-
tra, Damaskus, Sardes aufgestellt." C.
MOller, Fragm. Hist. Graec. - Karl
Geldner, Obersetzungen aus dem
Avesta, Yasht V.: An ArdviSura Ana-
hita, in Bd. XXV 1880 d. Z. f. vergl.

Sprachf. a. d. Geb. d. indog. Sprachen. -
Hal6vy bei Max MOller, Sacred Books
of the East Bd. XXXIII, beim selben

Yasht.

148/ Darstellungen von Mihr und Mah auf dem
Munsterbilsener Quadrigen-Stoffund dem
Siegelstein des Humitre im K. Friedrich-

Museum u. s. f. siehe Thron d. Khosro
Abb. 12-14. Texier, Asie Mineure Bd.
I pi. 51 aus Pessinus u. 52 Klamydda.
Die Mauerkrone Ohormizd's Iran. Felsr.

Abb. 24 u. 103; der Anahit Abb. 38. -
Bahrain's Adlerflugel ebenda Abb. 27 u.

106; vgl. den chinesischen Bahram F.

Perzynski, Tfl. 73.

149/ Photo Bonfils 827, Balbek, Detail d'une

niche.

150/ Lotosbluten tragen eine Anzahl der Beter

auf den Goldblechen des Oxusschatzes
in der Hand; pi. XIII u. XIV. Lotos-

bluten halten ebenso Dareios und Xerxes
— wie iibrigens schon assyrische und
hettitische Konige - auf alien Thron-

bildern und in den Bildern „Konig mit

Gefolge" in Persepolis. Sie kehren wieder
in der Hand sasanidischer Frauen oder
der Anahit^?) aufSiegelsteinen, z.B. Iran.

Felsr. Abb. 41, in der Hand des Mannes
auf dem einen Denkmal von Barm i Dilak,

das.Tfl.XXXII.Vorher halt Lotosbluten die

Gdttin Anahit auf indoskythischen Miin-
zen; G. Hoffmann, Ausziige aus Syri-

schen Akten persischer Martyrery Ab-
hdlg. f. d. Kunde d. Morgenlandes VII 3,

Leipzig 1 880, pg. 1 54 nennt es richtig: „maz-
dayasnische Umdeutung jener gestielten

Blume oder Frucht, welche assyr.-babylo-

nische Gottinnen wie die assyr. Konige in

der Hand tragen * - Indenmittelasiatischen

Malereien kommen sie vor in der Hand
von Stiftern und Stifterinnen, und auBer-

dem in der Hand von Devata's, darunter

z. B. Abb. 68, einer einen groBen Schmuck
darbringenden. Hier bestehen offenbar

Zusammenhange: Der Sinn ist in den
meisten Fallen eine Darbringung, also zu-

gleich eine Gebarde des Gebets, der Ver-
ehrung. Dareios und Xerxes aber bringen

nicht dar, sondern werden verehrt. Da in

den Hohlen Turkistans nun sehr viel

solche kunstliche Blumen gefunden sind,

GrOnwedel p. 245, also die dortigen

Lotosbluten kunstliche Blumen fiir den
Altarschmuck bedeuten, so fragt es sich,

ob ein solcher Sinn auch schon den sasa-

nidischen und alteren iranischen Dar-

stellungen inne wohnt, oder erst in Mittel-

asien daraus abgeleitet ist.

151/ Vgl. Iran. Felsr. Abb. 38, 41 u. 42.

152/ Iran. Felsr. Tfl. XXXVIII u. XXXIX.
Auch neben diesen Tafeln lohnt es nicht,

altere Zeichnungen erst zu erwahnen.

Die Folgerungen fiir die genaue Zeitbe-

stimmung der Grotte aus der Unfertigkeit

der Jagdbilder siehe am Ende desBuches.

1 53/ Vgl. meine Versuche zu einer Bestimmung
der sasanidischen Elle an den Ruinen von

Ktesiphon und Dastagerd in derArchaeol.

Reise im Kap. Seleukeia-Ktesiphon.

154/ Vgl. W. de GrOneisen, La perspective,

extr. des Melanges d'Arch6ologie et d'Hi-

stoire, t. XXXI, Rom 1911.

155/ Vgl. Anm. 1 15 und GrOnwedel Buddh.
Kunst pg. 97 und Abb. 42 (Lahore). Zu
vergleichen ist auch ein mittelasiat. Ge-
malde: Kg. Adjatashatru von Varsiakara

nach dem Park geleitet, GrOnwedel,
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Altb. Kultst. Abb. 414 pg. 179, Maya-
Hohle, Ming Oi bei Qyzyl.

156/ Die Reiter der Han-Denkmale bei Cha-
vannes, Sculpt, s. pierre pi. XXXVIII,
und Mission pi. XXVI 47, XXVIII 50,

vgl. ders. Six sculptures etc., pi. II. Dalle
gravie de V&poque des Hans.

157/ Tangi Saulak bei De Bode Trav. in Lurist.

danach Flandin et Coste pi. 224-227;
iiber Guppa de M. Yuhanna A. H. Lay-
ard, Discoveries in theRuins ofNiniveh
and Babylon, London 1853 pg. 368 u.

unveroffentl. Photogr. d. D. O. G.; uber

den Ort G. Hoffmann Syr. Akten pers.

Mart. pg. 18 n. 134 u. pg. 225.

158/ Dareios' Siegel am besten bei Joachim
Menant, Recherches sur la Glyptique
Orientate. Paris 1884, und in den Phot,

des Brit. Mus. Assyr. Room Case D.
Die Dolchscheide des Oxus-Schatzes ist

Dalton's Nr. 22 pi. VIII, eine andre

Jagd zeigt die Silberscheibe no 24 pi. IX.
— Die Lappenjagd aus dem Asurbanipal-

Palast ist Nr. 497 der MANSELi/schen
Photogr. d. Brit. Mus.; - die Lappen-
jagd von Q.

c

Amra in Kuseir 'Antra,

Verdffentl. d. Kais. Akad. d. Wiss. zu

Wien 1907, Tfl. XXXII. - Ober das Ge-
malde der „K6nige der Welt* siehe meine
ArchaeologischeParerga IV, O. L. Z. 22,

1919, Nov./Dez. ~ Schwarzwildjagd im
Sumpf und Lappenjagd auf Hirsche ist

ein haufiges schmuckhaftes Motiv auf spat-

antiken u. altchristlichen Sarkophagen.

159/ Die erste Veroffentl. der Silberschiissel

Khosro's II. bei Adrien de Longp6rier,

Oeuvres I pg. 71ss. Explication d'une
coupe Sasanide inidite, aus d. Annales

de rinst. Archeol. 1843/44. Vgl. E. Ba-
belon, Guide du Cab. de Mid. Paris

1900, pg. 274 Abb. 123; ~ Smirnoff,

pi. XXXI; Iran. Felsr. Abb. 99.

1 60/ Die genaueren Titel der angefiihrten Werke
der Schriftsteller, die von dem Rundbild
sprechen s. in Anm. 89.

161/ Shapur's I. Rundbild in der Hohle von
Shapur bei Texier pi. 149 u. 150 und bei

Flandin pi. 54. — Die Portrats von Sa-

marra erwahnt in meiner Mitteilung im
Islam Bd. V, 2/3 1914 pg. 202.

162/ Indische Elefantenbilder bei E, B. Havell,
Ideals of Indian Art, London 1911

pi. 18, 21 u. 23; Shapur's indischer Leib-

... "- arzt NOldeke, Tab. pg. 67 und Anm. 5;
21 HERZFELD, Alien
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zur Einfiihrung von KalTlak u Dimnak und
des Schachspiels vgl. N6ldeke, Iranische

Nationalepos im Grundrifi Bd. II pg.

144/45. - Die Gesandtschaft des Puru-
mesha NOldeke, Tafc. 371s, und A. V.
Gutschmid, Klein. Schr. pg. 169. Der
indische Stahl ar.-pers. hinduwan hatte

fur das Morgenland die Bedeutung wie die

damascinierten Klingen fur das Abendland.
;— Umgekehrt zeigt ein Gemilde in Ad-
janta eine persische Gesandtschaft nach
Indien, Griffith, Paintings of the Bud-
dhist Cave Temple of Ajanta, London
1896, vol. II pi. 95.

163/ Ober die Stadtegriindungen vgl. Herz-
feld, Khordsdny

im Islam 1920. Dort ist

nur Stoff ohne kritische Behandlung ge-

geben. Fiir das Urteil vgl. NOldeke pg. 20
Anm. 4, und A. v. Gutschmid, Kleine
Schr. III. pg. 37/38.

164/ Uber Khwarnak und Sinimmar siehe Ren£
Basset, Lts alixares de Grenade et le

chateau de Khaouarnak. - G. Roth-
stein, Die Dynastie der Lakhmiden
von Hira, pg. 144 s. - NOldeke, Tabari

pg. 80ss. --B. Meissner, Von Babylon
nach den Ruinen von Hlra und Huar-
ndq, Sendschr. d. D. O. G. Nr. 5,T901;
- J. Hal6vy, Khawarnak et Sinimmar
in Revue S6mitique XV 1907, pg. 101 ^
107. - Vgl. auch Herzfeld, Genesis d.

islamischen Kunst im Islam I, 2, 1910

pg. 127. - Bei FirdosT VII, 320 v. 3806
ist auch der Erbauer des Palastes Khosro's

II. in Mada'in, also des Taq i Kisra, eines

andern Weltwunders, ein ruml
y
Byzan-

tiner. — q steht fiirp z. B. in Phailaqus fiir

Philippos, Alanqawa fiir Olyrtipias; das

sind nicht Schreibfehler, sondern falsche

Einbiirgerungen griechischer Namen, die

fiir die Deutung des Qattus im Auge be-

halten werden miissen.

1 65/ Oscar Reuther,DasWohnhausinBagh-
dad, Berlin 1910, in welchemBach iiber-

haupt diese von der sefewidisch-iranischen

abstammende heutige Bauweise im
c

Iraq

untersucht wird.

166/ Ober das medische Haus vgl. oben pg. 7 s.

und Iran. Felsr. pg. 8- 13, 59 u. 177ss.

167/ Im Sept. 1913 sah ich in Hamadan den
einzigen baulichen Rest, den die Grabun-
gen der Mission de Hamadan zu Tage
gefordert hatten, namlich Saulenbasen von
gewaltigem Durchmesser, bestehend ledig-
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lich aus einer flachen Scheibe, mit can-

neliertem Torus- Profil. Zwei Schlusse
halte ich fiir erlaubt: einmal, daft auf

diesen Platten Holzsaulen standen; zwei-
tens, dafi sie in der Tat medisch und nicht

erst achaemenidisch sind, angesichts des
starren Kanons achaemenidischer Bau-
formen und des Fehlens dieser Form in

Persepolis und Susa. Die Palaste von
Egbatana waren Holzsaulenbauten mit

uberreicher Verwendung von Metallbe-

kleidungen nach chaldischem Muster, vgl.

Herodot I 98, Strabon 11, 13, 1; Diodor
17, 110; und vor allem Polybios 10, 27.

Ober Medien und das Reich von Wan vgl.

mein Khordsdn. Ober Agbatana vgl. auch

Joh. Bpandis im Hermes 1886 pg. 264.

1 68/ Holzhallen an mittelalterlichen Bauten z. B.

im Hof der Madrasa al-Mirdjaniyya in

Baghdad, einem Werke iranisch-nachsel-

djukischen Stils, Herzfeld, Archaeol.
Reise im Kap. Baghdad.

1 69/ ber die sasanidische Baukunst vgl. meine
heute in manchen Punkten naturlich anders

zu formulierenden Auseinandersetzungen

in Iran. Felsr. p. 236—40.

1 70/ Nach Flandin's nicht ausreichenderZeich-

nung behandelt von A. Riegl Abb. 162,

p. 299.

171/ Solche akanthisierte Kymatien kommen
z. B. vor an der Opferschale Smirnoff
pi. XLH 76, an den Flaschen LIII 87, und
LV 89, vor allem LI 85 und nochXLIX 83.

172/ Siehe die Kymatien bei EdmundWeigand,
Baalbek und Rom, im Jahrb. d. K. D. Ar-
chaol. Inst. XXIX 1 9 1 4, p. 72. - Akanthos-

reihung mit Augen-Verbindung in Aiza-

noj, Le BAS-REiNACH,i4si£ Mineure> Ar-
chit pi. 3 und Texier, Descr. Asie Min.
I pi. 32.

173/ Das Weinblatt von Samarra im Ersten
vorI. Bericht iib. d. Ausgrab. v. Sa-
marra, 1912 p. 19 und Tfl. VII u. VIII;

Die Flasche mit der Weinlese Oxus Trea-

sure No. 189 pi. XXVI; Smirnoff pi.

LII 86.

174/ Die Kapitelle sind merkwurdig wenig be-

achtet worden; eine wissenschaftliche Be-
handlung hat ihr Zierat allein bei Riegl
/. c. p. 298 s gefunden.

175/ In der alteren Literatur herrscht eine

merkwiirdige Unsicherheit inbezug auf

die Kapitelle von BTstun und vom Taq
i bustan. Bei der Aufklarung dieser !rr-

tiimer war mir F. Sarre behilflich. Die
erste Nachricht iiber die Kapitelle, bei

Dupr6, spricht von ,Kapitellen yon
BTstun". Auch Olivier nenntsieso, bildet

aber als solche das Kapitell mit der Bogen-
reihe des Taq i bustan ab. Keppel bildet

das Kapitell mit der Rosettenreihe vom
Taq i bustan ab und nennt es wiederum
Kapitell von Blstun. Den selben Fehler
fiir beide Kapitelle wiederholt Flandin.
Ker Porter suchte die Kapitelle nach den
alteren Angaben in BTstun und fand sie

nicht. In Wirklichkeit hat also kein alterer

Reisender die wirklichen Kapitelle
#
von

BTstun abgebildet oder beschrieben. "Alle

geben die vom Taq i bustan unter falscher

Be2eichnung. O. Mann war der erste, der
sie tatsachlich aufnahm. Doch istdieVer-

wechslung kaum moglich, hatten die alten

Reisenden die Kapitelle von BTstun gar

nicht gesehen. Es ware also sehrj er-

wiinscht, wenn ein kiinftiger Reisender
von beiden BTstun-Kapitellen Aufnahmen
im Umfange meiner Photographies der

Taq i bustan-Kapitelle machen wollte. ;Von

O. Mann gibt es auch eine Photograjjphie

der Seitenansicht des Kapitells von BTstun

mit eigenartigen Akanthosranken.

176/ vgl. NOtzel in den Amtlichen Berichten

. a. d. Kgl. Kunstsamlg. XXXIV.Jhrg. No. 3,

Berlin 1912, Abb. 16. - Falsch ist auch
Andreas' Deutung auf den Maitreya Bo-
dhisatva.

177/ vgl. Anm. 151.

178/ Siehe die Abhandlung Riegl's iiber den
„Wappenstil

a
in Auseinandersetzung mit

E. Curtius in den Abhdlg. d. Berl. Akad.
1879, in Stilfragen p. 34 ss.

179/ Auch dies kleine Wulstzierat hat Riegl
behandelt, Abb. 164 p. 301.

180/ vgl. unten „Rautenmuster*, Nr. 13—15,
und Anm. 191.

181/ Umtaiyya: Butler,PubLPrinceton Univ.

Exp. to Syria II A 2; vgl. O. Wulff,
Altchr. Kunst Abb. 437, Templon-Ge-
balk a. d. Eingang z. Prothesis im Katho-

likon von H. Lukas. - Solche arcadenfor-

mige Rahmen in der islamischen Baukunst
von Mosul siehe Sarre-Herzfeld, Ar-
chaeol. Reisey Kap. Mosul; - vgl. ders.

Thron d. Khosro pg. 142 und Anm. 1,

die Arcaden an den Kunstuhren. - Ein

prachtvolles antikes Beispiel: Arkaden
voh Hermen und Vasen getragen, in den

Digitized byGoogle



/

» -

Feldern Genrebildchen von Eroten und
jieren im Vatican, Sculpturen-Gallerie,

WandfeldVno72.-
182/ DieSilbergefaBemitTanzerinnen Smirnoff

Tfl. XLIV Nr. 77 im Czartoryskischen

Museum in Krakau, XLVI Nr. 80 in der

Sammlung Stroganoff in Rom, und XLVII
Nr.81 in der Ermitage. ~ Das gleiche Mo-
tiv schon auf einer Arsakiden-Miinze, die

de Bartholomaei Meherdates, urn 49 n.

Chr. zuweist /. c. pi. VI No. 100.

183/ Beispiele enthalten die beiden Aufsatze

H. Rawlinson's im J. R. G. S. 1839 und
1840 March from Zohab to Khuzistan
undJourneyfrom Tabriz through Kur-
distfin.

184/ A. Riegl, I.e. p. 48 ss: Egyptisches und
p. 86 ss: Mesopotamisches.

185/ vgl. ypten unter „Rautenmuster
a
, No. 13

bis 15.

186/ DieAufnahmen von Tag i Bostan, Notiz

von Julius Lessing, Fuhrer der 81. Son-
derausstellung im Kgl. Kunstgewerbe-
museum zu Berlin 1899. J. Lessing, Die
Gewebesammlung des Kgl. Kunstge-
werbeMuseumszu Berlin, 1900 — 1909

;

Otto v. Falke, Kunstgeschichte der
Seidenwebereiy und bei F.Sarre, Islam.

Tongef&fie aus Mesopotamien, im Jahrb.

d. Kgl. PreuB. Kunstsmlg. 1905 II. -
187/ Zum Folgenden vgl. die Einleitung zu

O. v. Falke's groBem Werk. Ferner W.
Heyd. Geschichted. Levantehandels im
Mittelalter, Stuttgart 1879; - Hirth,
China and the Roman Orient, Miinchen
1885. — B. Laufer, Sino-iranica, Chi-

nese Contributions to the history of
Civilization in Ancient Iran, Chicago
1919. Field Museum of Natural History

Publ. 201.

188/ Die Geschichte Yamans NOldeke Tab.

p. 172 ss nach Hisham b. al-Kalbl und
nach Ibn Ishaq, gest. gegen 770 Chr.

189/ Ober die Verpflanzungen von Industrien

nach Iran vgl. Ma'sudT Murudj al-dha-

hab II 186; NOldeke Tab. p. 59 Anm. 1.

190/ Die Antinoe-Stoffe bei'O. v. Falke Abb.
27 und 46. Auf dieser Buntwirkerei kann
man den ganzen Kopf, die Art die Biiste

abzuschneiden, Helm, Ohrringe, flatternde

SchSrpen, Pectorale, in ihrer Oberein-

stimmung mit sasanidischen Siegelsteinen

als sasanidisch in Anspruch nehmen.
Aufierdem aber die Rahmung mit einem
21*
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Perlenband und die lunulusformige Aus-
bildung dieser Perlen. An der Antinoe-

Seide von Sens ist sasanidisch das enge

Rautenschema, das von Herzblatt-Ge-
winden gebildet wird; wiederum die

Biistenform, die sasanidische Krone, die

sasanidischen Scharpen, das Pectorale.

Das Dreiviertel-Profil des Gesichts aber

wiirde dafflr sprechen, dafi das sasanidische

Urbild aus dem IV. Jhdt. stammte.

191/ Die in Anm. 190 erwahnten Stoffe, die

Seide und das wollene Einsatzstiick passen

also aufier mit ihren sasanidischen Einzel-

ziigen auch in der Dichte der Grund-
fullung und im Schema durchaus in diese

Klasse sasanidischer Stoffe; — vgl. oben

p. 114.

192/ Zu den Seiden vgl. O. v. Falke /. c. Abb.
36, 56, 61, 65, 83-85 q. s. f. - Die
Konia-Teppiche bei Sarre, Seldschu-
kische Kleinkunst. Tfl. XXIII. Der keram.
Stempel bei Sarre-Herzfeld, Archaeol.
Reise Abb. 121.

193/ Die gleiche Bliite kommt vor auf der

Silberflasche mit dem Sonnengesicht der
Samml. Orloff, Petersburg, Smirnoff Tfl.

XLVIII Nr. 82, und auf der Flasche mit

dem Rautenmuster der Ermitage, Smir-
noff Tfl. CXV Nr. 288.

194/ Die Beispiele sind: Soffiten im ndrdlichen

Seitenschiff der Geburtskirche in Bet-

lehem, Edmund Weigand, Die Konstan-
tinische Geburtskirche in Z. D. P. W.
XXXVIII 1915 Tfl. Va. - Sarkophagbei
dem al-'Aflf genannten Brunnen im Tem-
pelbezirkCLERMONT-GANNEAU,i4rchaeol.
Researches in Palestine, 1873-74,
in Pal. Expl. Fund, London 1899, p. 138.

Turpfosten einer Ruine id-Dabbaghln zw.

'Ala und Qasr ibn Wardgn, H. C. Butler,
Publ. Princeton Univ. Arch. Exped. to

Syria II. B. 1, fig. 23. In Indien: Sockel

einer Bodhisatva-Statue in Gandhara-Stil

aus Taxila, Sir John Marshall, Guide
to Taxila, Calcutta 1918, pi. XXIV. -
Ferner im Byzantinischen: Briistungs-

platte der Altarschranke im Dom von Tor-
cello, Pfauenpaar am Pinienbrunnen, und
sog. Sternkasten aus Elfenbein, Paris

Cluny-Museum, beide beiO. Wulff in

Hdb. d. Kunstw., Altchr. undbyz.Kunst
Abb. 523 u. 528. Recht haufig wird das

Muster seit der friihen Renaissance, z. B.

Dom von Monreale, Wulff /. c. Abb. 499
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Fries am Palazzo Ducale in Urbino u. s. f.

- Stoffe mit Mondmustern siehe O. v.

Falke /. c. Abb. 49, 96, 99, 100.

195/ Sonne oder Mond, von 12 oder 16 als

runde Perlen gebildeten Sternen umgeben
im Scheitel der Hohlengewolbe z. B. in

der Hippqjtampen-Hohle und in der

Schwerttragerh6hle von Ming Oi bei

Qyzyl, GrOnwedel /. c. fig. 10&; vgl.

zu der Sinnbildlichkeit die vollstandigere

Darstellung von Sonne und Mond als

menschliche Gestalten in der goldenen
oder silbernen Scheibe mit Monch davor,

.in der Maya-Hohle von Ming Oi bei Qy-
zyl, /. c. fig. 397 a und ThrondesKhosro.
136-40; oben Anm. 148.

196/ Diese zieratliche Pflanze auch auf den
Zwickelfullungen des beruhmten Yaz-
degerd-Stoffes, O. v. Falke Abb. 105

Tfl. 26, und auf den SilbergefaBen Smir-

noff Tfl. XLIII Nr. 70, LVII 91, CXIV
289.

197/ Die gesprengte Palmette in verschiedenen
Abwandlungen als Basis fur Btisten, Tier-

vorderteile, und sonst ist auf Gemmen
haufig. Das ist eine in hohem Mafie be-

zeichnende Art aus malerischem Geist

erzeugter Losung des Bustenabschnitts,

die als ausschlieBlich sasanidisch ange-

sehen werden muB. Sie kehrt wieder auf

den agyptischen Stoffen aus Antinoe O.
v. Falke /. c. Abb. 44 u. 45, die damit

starke sasanidische Einwirkungen ver-

raten. Ganz ohne Basis arbeitet die sasa-

nidische Kunst ungern.

198/ Vgl. die Literatur in Anm. 78. Der Tiir-

sturz von Hatra bei W. Andrae, Hatra 9,

und 21. wiss. Veroff. der D. O. G., eine

Photographie der Gfeifen von Ninive bei

George Smith, Assyrian Discoveries,

London 1875, pg. 146 u. 429. Uriter den
altesten Gestalten des chines. Drachen
verstehe ich die Drachen der Hari-Sculp-

turen, z. B. Pfeiler der Mutter des Kc
ai

und Pfeiler der Shao-She, Chavannes,
Sculpture en pierre pi. XV 25 u. XX 36,

beim ersten Beispiel merkwurdigerweise
mit dem Baum in Pique-As- Form ais

Mitte. Der *Rote Vogel
a vom rechten

Pfeiler von Shen in Kc

iu-hien, in Mission
de Voisins fig. 6. Ihm ahnelt das »Ge-
fahrt" der vielarmigen Gfittin vpn Yiinkang

bei F. Perzynski, Von Chinas Gottern
Tfl. 73. Auch der chines.-sasanid. Pfau

vom Pfeiler desTai-she bei Chav. pi. VII
ist zu beachten. Aus baktrischem Gebiet
stammt der Hippokamp der Steiiischeibe

des Oxus-Schatzes Nr. 193 pi. XXIX,
der noch rein hellenistisch ist. Die Silber-

schiissel aus Samara, Smirn. Tfl. CXXIV
ist sicher vorsasanidisch, vielleicht der

graeco-baktrischen Zeit sehr nahestehend,

und im Wesen merkwiirdig chinesisch.

199/ Vgl. G. Mendel im Catalogue Bd. II

pg. 581 ss, Nr.790 (1 164) und 791 (1 163),

dazu H. GlOck, Die beiden »sasanidu
schen* Drachenreliefs in Public, d.

Kais. Osm. Museen, IV 1917, Konstanti-

nopel.

200/ Zu diesem Teppich siehe Tabarl I. 2452
und FirdosT VII 312,3709; Vgl. Anm. 140.
— Ferner J. v. Karabacek, Die pers.

Nadelmalerei Susandschird 1881. —
A. Riegl, Altorientalische Teppiche,
Leipzig 1891, und O. v. Falke in Zeit-

schr. f. bildende Kunst, Oktober 1891.
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